
M U S E U M
DES

RHEINISCH - WESTFÄLISCHEN

J O - . ' o
« I S »

S » t *

i S g  SCHÜLMÄ NNER-VEREINS. § § £

ß'S^dD^85

1 5 ^ 8 »

0 ;-<2>- sg> 

<*© ►  >

S E D I C 1 BT

Dh. W. II. ( illA U  RT,
O lli) . r « O F .  AH DER K Ö K IG L . AKA D EM IE ZU M U S ST E B j

ÜK. !). LANDFERMANN,
D1RECTOR DES GYMNASIUMS ZC DUISBURG,

P r o f . B. SOEKELAN»,
d i k e c t o r  d e s  Gy m n a s i u m s  z u  c o e s f e l d .

■;«8 -djjTt». ,a

<8
<&^pTr
SiSS*«

ERSTEN BANDES ERSTES H EFT.

M Ü N S T E R ,

IX DER T II EI S S I K G 8 C II E H B U C IIII A K D L U K G.

Cc

t<; •'■ 

* 4ST&*



<

I N II A L T .

Seite
V o r w o r t ....................................................................................... 3

E r s t e  A b t h e i l u n g :  A b h a n d l u n g e n .
1 . Ucber die Behandlung der Religion der Alten auf 

G eleh rten -S ch u ien , von Ilrn. Prof. Dr. W i n i e w s k i
in M ü n s t e r .................................................................................13

2. Ueber Lateinische S ty l- und Sprechübungen in Gym
nasien, von S t r .  in D .........................................................  73

3. U eber den Nominativ und Vocativ der G riechischen
und Lateinischen Sprache, von Hrn. Oberl. Dr. F u i -  
s t i n g  in M ü n ste r ....................................................................106

4. Untersuchungen zur Griechischen G eschichte: a. der
Operationsplan der Griechen nach den Schlachten 
bei Platäü und M ykale, von Hrn. Dr. B e c k e l  in 
M ü n s t e r .......................................................................................116

5. Schreiben des Humanisten Joannes Mursaeus an den
Stadtrath zu Coesfeld aus dem Jahre 1543, von S ü -  
k e l a n d .......................................................................................134

Z w e i t e  A b t h e i l u n g :  R e c e n s i o n e n  
u n c l  A n z e i g e n .

1. G r y s a r ,  Handbuch Lateinischer Stilübungen für die
oberen Klassen der G ym nasien, von Hrn. Gymn. 
Lehrer Dr. S c h u l t z  in A r n s b e r g ............................... 138

2. Acta societatis Graecac, ed. A. W e s t e r m a n n u s e t  
C. F.  F u n k h ä n e l ,  V ol. I. et V ol. 11. fase. 1 .,
von Hrn. V icerector Dr. Ha H e s s  in Herford . . 150

3. S e e b o d e ,  Scholien zu Q. Horaliu« F laccus, von
Hrn. Gymn. Lehrer Dr. S c h u l t z  in Arnsberg . 165

4. B l u m e ,  Lateinische Vorschule, von Ilrn. Oberl. Dr.
K ü n c  in M ünster.................................................................... 171

5. F i e d l e r ,  Geschichte des Römischen Staates und
V olkes, dritte Aufl., von Hrn. V icerector Dr. H a r -  
l e s s  in H e r f o r d .....................................................................1 84



M ü S E U
D E S

R H E IN IS C H  -W E S T F Ä L IS C H E N

S C H U L M Ä N N E R - V E R E I N S .

R E D I G  I R T

D u .  W .  H .  G R A U E R T ,
ORD. PROF. AN DER KÖNIG L. AKADEMIE ZV MÜNSTER,

D r. D .  L A N D F E R M A N N ,
D I R E C T O R DES GYMNASIUMS ZU DUISBURG,

P rof. B .  S O E K E L A N D ,
DIRECTOR DES GYMNASIUMS ZU COESFELD.

E R S T E N  B A N D E S  E R S T E S  H E F T .

W t  «  S *T EJ
ITV DER THEISSINGSCHEJV BUCHHANDLUNG.4

1 8  4 1.



OHO$b%

*



V  O  R  W  O R T .

D a s  Bediirfniss gegenseit igen  Austausches w issenschaft
licher A nsich ten  u n d  prak tischer  E r f a h r u n g e n , wechsels- 
w e ise r  A nregung  u n d  n ä h e re r  B efreu n d u n g  m it  Berufs
genossen  an n ich t gar en tfe rn ten  Lehransta lten ,  sowie die 
Ü b e rz e u g u n g  von der N ützlichkeit alles gem einschaftl ichen 
W irk e n s  bew o g  iin Jah re  1839 e ine A nzah l L e h re r  an  
G e le h r te n -S c h u le n , zuers t  in  M ü n s te r ,  d a n n  w e ite r  in  
W estfa len  u n d  den  R he in landen , e in en  V ere in  von solchen 
S ch u lm än n e rn  in  d iesen  Landschaften  zu s t if ten , d e r  sich 
die E rre ichung  de r  g enann ten  Z w eck e  zu m  Z ie le  se tzen  
sollte. H iezu  erschienen hauptsächlich drei M itte l gee ignet 
l ind  erfordqrlich : erstens Öftere V e rsa m m lu n g e n  auch d e r  
e n tfe rn te ren  M itg lieder , u m  ü b e r  ihre w ich tig s ten  In te r 
essen , die W issenschaft  u n d  die Praxis d e r  S ch u le ,  zu  
v e rh a n d e ln ,  u n d  zugleich freundschaftliche V erb in d u n g e n  
u n te r  sich anzukn iip fen  u n d  zu p flegen; zw eitens  Veröf- 
fentli  chung  der  h ier  g e w o n n e n e n  R esulta te  u n d  sonstiger 
ih rem  B eruf  an g ehör ige r  F o rschungen  u n d  Erfahrungen , 
u m  auch in  w e i te rem  Kreise nü tz lich  zu  w i r k e n , u n d  zu 
gleich dem  V ere ine  noch  e in  festes B and  z.u g e b e n  ; u n d  
endlicli d r it tens  stete F o r tse tz u n g ,  eifrige Pflege u n d  w e i
tere  B eförderung  dieser  V e rb in d u n g  u n d  W irk sam k e i t  auch 
in  d e n  b e so n d e rn  en g ern  K reisen  d e r  e i n z e l n e n  L e h r 
an s ta l ten ,  in  de r  Z w isch en ze i t  j e n e r  a l lg em ein en  V e r
sam m lu n g en .  Z u  d em  E n d e  w u rd e n  zunächst d re i H a u p t
p u n k te  festgesetzt. Z uers t  beschloss m a n ,  in  d e r  F e r ie n 
ze it  m ehrtäg ige  G e n e r a l -  V e r s a m m l u n g e n  d e r  M it
g l ieder  zu  h a l t e n , w o r in  ü b e r  d ie  versch iedenen  G egen
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s tände  ihres Berufes theils freie m ü n d lic h e  E rö r te ru n g e n  
aufgestell ter  F ra g e n  u n d  T h esen  Statt f a n d e n , theils A b 
h a n d lu n g e n  vorgetragen w ü rd e n ,  le tz te re  jedoch  u n te r  der  
B e d in g u n g ,  dass sie n ich t  von sehr  grossem  U m fange , n u r  
völlig  gee igne ten  Inhaltes ,  u n d  ih re r  n ich t  v ie le  sein  m ü ss 
ten . Es w u rd e  dabe i  als e in  vorzüglicher G esich tspunk t 
fe s tg e s te l l t , au f  gesellige E rh e i te ru n g  u n d  V erg n ü g u n g  
ernstl ich  B edacht zu  n e h m e n ,  u n d  Z w a n g  u n d  B een g u n g  
je d e r  A rt fern  zu  ha lten  , u m  auch d em  Z w eck e  d e r  F e 
r i e n ,  so w ie  den  B edürfn issen  u n d  W ü n s c h e n  der  Schul
m ä n n e r ,  b e i  ih rem  schw eren  u n d  m ühevollen  B erufe ,  m ög
lichst zu  en tsprechen . D er  V ersam m lu n g so r t  sollte n ich t  
im m e r  oder  auch n u r  grösstentheils  e in e r  u n d  derse lbe  
s e in ,  son d ern  m öglichst w e c h se ln ,  u n d  de r  fü r  die Ge- 
sam m the it  nach  L age  u n d  U m stän d en  geeignete  O rt  jedes
m a l  in  de r  nächst  vo rh e rg eh en d en  Z u sa m m e n k u n f t  du rch  
S t i m m e n m e h r h e i t  der  a n w e se n d e n  M itg lieder  gew ählt  w e r 
d e n . — Z w e ite n s  w u rd e  b e s c h lo s s e n , e in  l i t t e r a r i s c h e s  
O r g a n  e rsche inen  zu  la ssen ,  w o r in  theils die in  d e n  G e
n e ra lv e rsam m lu n g en  vorge tragenen  gee igne ten  Aufsätze, 
theils andere  A b h a n d lu n g e n  d e r  M itg liede r  ü b e r  die In te r 
essen  des V e re in s ,  theils kritische A n ze ig en  de r  w ich tig 
s ten  n e u e rn  W e r k e ,  u n d  theils endlich  statistische N ach
r ich ten  ü b e r  das G elehrten-Schu lw esen  m itgetheilt  w ü rd en .  
E n d l ich  ward, fes tgese tz t ,  in  d e r  Z e i t  zw ischen  clen G e
n e ra l-V ersam m lu n g en  sollten an  d en  e in ze ln en  L eh ran s ta l
te n  rege lm äss ig ,  e tw a an  e inem  b e s t im m te n  Tage  jedes 
M o n a ts ,  P a r t i c u l a r - V e r S a m m l u n g e n  gehallen  w e r 
d e n ,  u m  darin  n ich t bloss ü b e r  e b e n  jene  G egenstände  
fo r tw äh ren d  zu v e rh a n d e ln ,  sondern  auch n am en tl ich  für  
die G en era l-V ersam m lu n g en  Passendes v o rzu b e re i ten ;  w o 
b e i  m a n  zugleich  die Hoffnung heg te ,  dass h iedurch  auch 
u n te r  d e n  L e h re rn  de r  e in ze ln en  A nsta l ten  Geselligkeit, 
F re u n d sc h a f t ,  u n d  wissenschaftliches w ie  praktisches Z u -  
a m m e n w irk e n  no ch  m eh r  be fö rde r t  w ü rd e .  Die g e -  
s a m m t e  w issenschaftliche Schu lb ildung  in  a llen  F äch e rn  
w u rd e  als G e g e n s t a n d  d e s  V e r e i n s  an e rk a n n t ;  je d e m  
S ch u lm an n  in  R h e in lan d  u n d  W e s tfa le n ,  dessen B eru f  
d iese lbe  s e i ,  d e r  B e i t r i t t  ohne  Ballottage freigestellt;
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b es t im m te  V e r p f l i c h t u n g e n  fü r  die M itg lieder n ich t 
fe s tg e s e tz t , jecloch von je d e m  e rw ar te t ,  dass es zu r  E r 
re ic h u n g  d e r  Z w ecke  des V ere ins  nach  K räf ten  m öglichst 
m i t  w irk en  w erde .

Diese B es t im m u n g en  w u rd e n  im  W esen t l ich en  schon 
in  de r  e rs ten  G enera l-V ersam m lung , t im  Ostern  1839, a b 
gefasst, m  d e n  drei fo lgenden  a b e r  ( im  O ctober 1839, 
A p r i l  u n d  O ctober 1840) im  E in z e ln e n  w e i te r  ausgeführt,  
u n d  m i t  d en  e rfo rderlichen  Z u sä tzen  verm ehrt ,  vorzüglich  
in  Betreff de r  äusseren  F o rm en .  Bei d iesen  Z u s a m m e n 
k ü n f ten  w a r  schon e ine beträch tliche  A nzah l  M itg lieder 
gegen w ärt ig ;  m anche  u n d  w ichtige  G egenstände aus de r  
W issenschaft  u n d  Praxis  de r  G clehrten-Schu len  w u rd e n  
theils in  schriftlich abgefassten  A b h a n d lu n g e n ,  theils in  
m ü n d l ic h e r  Discussion erörtert,  u n d  es erschien  dabe i  e ine 
so allseilige rege u n d  lebend ige  T he ilnahm e, dass m an  zu
d e n  freudigsten  E rw a r tu n g e n  von dem  G edeihen  u n d  W ir-  Ö Ö
k e n  dieses ju n g e n  V ere in s  berech tig t  w u rd e :  zu  der vor
le tz ten  G enera l-V ersam m lung  w a re n  ach tzehn  verschiedene 
V orträge  a n g e m e ld e t ,  so dass w e g e n  M angels an  Z e it  e in  
D rit te l  d e rse lb e n  theils d e n  nächsten  Z u sa m m e n k ü n f te n  
theils de r  Zeitschrift  m usste  Vorbehalten b le ib e n ;  in  der  
le tz ten  w u rd e n  z w ö lf  versch iedene  G egenstände  erörtert. 
A uch  w a r  es höchst erfreulich u n d  e rm u n te rn d ,  dass de r  
V e re in  b e i  d en  h o h e m  Schu lbehörden  in  W estfa len  u n d  
R h e in la n d  e ine üb erau s  schä tzensw erthe  T he i ln ah m e  u n d  
F ö rd e ru n g  fand. Das N ähere  h ie rü b e r  w e isen  die V e r 
h a n d lu n g e n  de r  G en era l-V ersam m lu n g en  nach , w elche  für  
die M itg lieder  gedruckt s ind .* )

Das vorliegende M u s e u m  n u n ,  w o rü b e r  h ie r  in sb e 
sondere  R echenschaft  zu  geb en  is t ,  stellt sich nach  d em  
O b igen  da r  als d a s  O r g a n  d i e s e s  V e r e i n s ,  w o d u rch  
e r  theils die in  d e n  G en e ra l-V ersam m lungen  geha ltenen  
V orträge  u n d  g e w o n n e n e n  R esulta te  (sofern sie geeignet

Datirt M ünster im D ecem ber 1839 und im April 1 8 4 0 ; das P roto
koll von der letzten Versamm lung findet sich in gegenwärtigem  
Hefte. Aus diesen Verhandlungen ist hier das W esentliche und Er
forderliche aufgenommen w orden.



6

sind), theils an d ere  A b h a n d lu n g e n  de r  M itg lieder ü b e r  die 
ve rsch iedenen , in  se inen  Kreis fa l lenden  G egenstände  ver
öffentlichen u n d  auch den  ü b r ig e n  B erufsgenossen m it-  
tlie ilen  will. Die V ersa m m lu n g e n  u n d  das M u seu m  grei
fen  also durchaus in  e in an d e r :  die In te ressen  dieses w e r 
d e n  in  j e n e n  b e ra th e n ,  das fiir d en  D ruck  zunächst G e
e ignete  au sgew äh lt ,  fü r  die fo lgenden  Hefte M anches vor
b e re i te t :  es geht aus d en se lb en  grossen Theils  hervor, de r  
V e re in  als G esam m the it  beh au p te t  e ine  A utoritä t  ü b e r  
dasse lbe: es ist also n i c h t .d a s  U n te rn e h m e n  eines oder
e in iger  w e n ig e r  M änner, u n d  n ich t b l o s s  dem  G utach ten  
de r  R edac l io n  ü b e r la s se n ,  d e re n  O bliegenhe iten  im G an
z e n  n u r  in  de r  G eschäftsführung des V ere ins  bestellen. 
D a s  W e s e n  u n d  d e r  C h a r a c t e r  d e s  M u s e u m s  m uss 
sich also aus d em  Z w ecke  des V ere ins  als dem  P r in c ip  
ergeben . D ieser  Z w e c k  is t  F ö rd e ru n g  des w issenschaft
l ichen  L e b e n s  b e i  den  L eh re rn  an  den  G eleh iien-Schulen , 
u n d  dadurch  zunächst  der  erspriess lichen  W irk sa m k e it  fü r  
d ie  Schule. A n  d iesem  P r in c ip  m uss s trenge festgehalten , 
aits ihm  Alles entw ickelt  w e id e n .  Nach d em se lb en  b i ld e t  
alles dasjen ige  den  In h a l t  d e r  w issenschaftl ichen  E rö r te 
r u n g e n  in  d e n  V e rs a m m lu n g e n ,  u n d  ebenso  dieses litte- 
ra r ischen  O rg an s ,  w as fü r  d e n  L eh re r  an  G elehrten-Schu- 
le n  als so lchen von B edeu tung  u n d  In teresse  ist; ab e r  auch  
n u r  d ie se s ,  n ichts  A nderes .  Diess befasst zw e i  H au p t-  
th e i le ,  das M e t h o d i s c h e  u n d  das M a t e r i e l l e .  Beides 
lässt sich theils in  s e l b s t ä n d i g e n  A b h a n d l u n g e n  
e n tw ic k e ln ,  theils in  k r i t i s c h e n  B e u r t h e i l u n g e n  b e 
d e u te n d e r  n e u e r  W erk e  : daraus e rg eb en  sich die b e id e n  
H a u p ta b th e i lu n g e n  des M u seu m s;  an  diese re ihen  sich 
u n te r  d e r  R u b r ik  M i s c e l l e n  A nfragen  ü b e r  T heo re t i
sches u n d  Prak tisches, in teressan te  zers treu te  N otizen  u n d  
sonstige k le ine  M itlhe ilungen  aus u n se rm  Kreise. A b e r  
auch e in  Drittes hat fü r  den  S chu lm ann  in  hohem  G rade 
In teresse  u n d  W ich t ig k e i t ,  s t a t i s t i s c h e  N a c h r i c h t e n  
aus dem  B ereiche de r  G e leh r ten -S ch u len , ü b e r  den  in n e 
ren  Z u s ta n d  u n d  die äusseren  E rsch e in u n g en  de r  e in ze ln en  
A nsta l ten ,  L ebense re ign isse  u n d  W irk sam k e it  ih re r  M itglie
de r  u. s. w . ;  diese b i ld e n  daher  e ine  d r i t te ,  obw o h l  u n te r 
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geordne te ,  A b th e i lu n g ;  sie um fass t a llerdings das gesam m te 
G e le h r te n -S c h u lw esen , berücksich tig t  a b e r  vorzugsweise 
das in  R h e in lan d  u n d  W estfa len . D em nach  ist I. vorzüg
licher  G egenstand  de r  V e rh a n d lu n g ,  sow ohl fü r  die V e r
s a m m lu n g e n ,  als fü r  das litterarische Organ des V ere ins ,  
Alles w as z u r  P ä d a g o g i k  u n d  zur  M e t h o d i k  des ge- 
sa m m te n  G elehrten-Schul-Unterrichts  gehört ,  u n d  zw ar  in  
Bezug  auf alle F äch er  u n d  Z w e ig e ,  obgle ich  d iese  n u r  
nach  M aassgabe ih re r  B edeu tsam keit  fü r  d en  G ym nasial-  
U nterrich t R a u m  erhallen  können . A uch  das Geschicht
liche des Schulw esens ist h ier  n ich t  auszuschliessen, daher  
z. B. B iographisches ü b e r  ausgezeichnete  M än n e r  in  d ie 
sen  F ächern  m itzu theilen . II. Im  M a t e r i e l l e n  erscheint 
es n o lh w e n d ig , gewisse G renzen  zu z ieh en :  d en  M aass
stab g ib t auch liier de r  B eru f  des Gym nasia llehrers  als 
solchen. Es soll n u n  ab e r  a llerdings de r  G ym nasia llehrer  
in  se inem  W issen  w e i t  M e h r  um fassen , als was e r  in  der  
Schule m a t e r i e l l  v o rzu tragen  hat: e r  m uss sich e ine  
■wissenschaftlich b e g rü n d e te  Ü b e rzeu g u n g  von Allem, w as 
er  l e h r t ,  verschaffen, daher  die Q uellen  u n d  n eu e rn  F o r 
schungen  k e n n e n ,  ü b e ra l l  in  das T iefere  se iner  W issen 
schaft e in d r in g e n ;  u n d  es g ib t  nichts Oberflächlicheres 
u n d  fü r  die Schule N achtheiligeres , als die A ns ich t ,  der  
L e h re r  b rau ch e  au f  ke ine r  höhern  Stufe zu stehn, als d ie 
jen ige  s e i ,  au f  w elcher  er un te r r ich te t :  e ine  A nsich t ,  d ie  
sehr nah an das berüch tig te  „ u n a  lectione d o c t io r “ slreift. 
A lle in  auf  de r  an d e ren  Seite hat der  G ym nasia llehrer  auch 
m ehre re  u n d  grossen Theils ganz  versch iedene  W issen 
schaften in  sich zu  v e rb in d e n ;  er  träg t überd iess  e ine 
grosse L as t  von  B e r u f s a r b e i t e n , w e lche  Z e i t  u n d  Kräfte 
in  vollem  Maass in  A nspruch  n e h m e n :  er kan n  sich daher 
un m ö g lich  in  alle E in ze lh e i ten ,  in  alle e n t le g e n e n ,  u n d  
gänzlich  ausser  n a h e r  A n w e n d u n g  fü r  die Schule s tehen 
d en  , e in ze ln en  P a r t ie e n ,  selbst seines H aup tfaches ,  so 
e in lassen, w ie  der jen ige  G e leh rte ,  w elcher  sich e inem  e in 
z igen  Fache  ausschliesslich g e w id m e t ,  ja oft n u r  e in en  
Z w e ig  dieses Faches zum  G egenstände se iner e igen tlichen  
S tud ien  gem acht ha t ,  u n d  dem  eine  viel grössere l ittera
rische M üsse zu G ebote  steht. W e n n  er daher  n ich t durch
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buntscheck ige  V ie lw issere i  verflachen, o d e r  durch  L ie b 
habere i  fü r  E in z e lh e i te n  e inse i t ig  w e r d e n , u n d  eb en  da
durch  fü r  sich u n d  se ine  p rak tische  W irk sam k e it  Alles 
v e rde rben  will,  so m uss e r  sich n o th w e n d ig  das F e ld  sei
n e r  S tud ien  in  festen  G renzen  ab s teck en ,  w elche  zw ar  
ü b e r  die Schule be trächtlich  h in a u s re ic h e n ,  ab e r  doch im 
m e r  m i t  d iesen  durch  völlig  gan g b a re  u n d  freund liche  
P fade  nah e  v e rb u n d e n  sind.

D em gem äss  e ignen  sich 1) zu A b h a n d l u n g e n ,  so
w ie  zu  d e n  wissenschaftl ichen  U n te rh a l tu n g en  in  d e n  V e r
s a m m lu n g e n :  a) G egens tände  aus de r  g e sam m ten  P ä d a 
g o g i k  u n d  M e t h o d i k  des G e leh r ten -S ch u lw esen s  , als 
z. B. de r  R e l ig io n s -U n te r r ic h t  u n d  die religiöse B ildung  
u n d  E rz ie h u n g ,  de r  Gyrnnasial-Unterricht in  de r  deu tschen  
S p rach e ,  die angem essene  E in r ic h tu n g  v o n  S c h u l-G ra m 
m a tik en  u n d  L e s e b ü c h e rn ,  d ie  B edeu tung  u n d  die S tufen 
des G esch ich ts-U n te rr ich ts , d ie  Z w eckm ässigke it  abgeson 
de rte r  V orträge  ü b e r  L i te ra tu rg e sch ic h te  ( in sb eso n d e re  
des A lte rthum s) u n d  philosophische  P ro p ä d e u t ik ,  die Be
h a n d lu n g  d e r  E lem en ta r-M ath em atik  a u f  G y m n a s ie n ,  A n 
leg u n g  na tu rh is to rischer S am m lu n g en  u. s. w .;  b )  G egen
s tände  a u s  d e n  S c h u l - W  i ss  e n  sch  a f  t e i l , w ie  z. B. g ram 
m atische  U n te rsu ch u n g en  ü b e r  die klassischen S prachen  
u n d  die d e u tsc h e ,  K ritik  u n d  In te rp re ta t io n  von Klassi
k e r n ,  d ie  im  G ym nas ium  ge lesen  w e rd e n  oder ih n en  nah e  
s t e h n ,  sow ohl im  E in z e ln e n  als im  G a n z e n ;  kritische E r 
fo rschung  schw ieriger  u n d  zw eife lhafter  historischer P u n k te ,  
w o rü b e r  d e r  Geschich ts lehrer  im  K laren  se in  m uss ,  w e n n  
auch  n u r  fü r  sich selbst (solche s ind  z. B. die f rühesten  
Z e i t rä u m e  der  G riechischen u n d  R ö m isch en  Geschichte, 
d e r  g egenw ärtige  S ta n d p u n k t  d e r  R öm isch en  Geschicht
sc h re ib u n g ,  B i ldung  u n d  Character des P e r ik ie s ,  d e r  Ci- 
m on ische  F r ie d e ,  P h i l ip p  von  M a c e d o n ie n ,  d e r  T o d  des 
R egu lus ,  d ie  G ra c c h e n ,  Character des A u g u s tu s ,  C onstan- 
t in  d. Gr., d ie  V ö lk e rw a n d e ru n g ,  die Sitze d e r  deu tschen  
V ö lk e r ,  K arl  d. G .,  A lfred  d. G .,  die po lit ischen  F o lg en  
des S turzes H e in r ic h ’s des L ö w e n ,  d ie  K re u z z ü g e ,  das 
L e lm s-  u n d  S täd tew esen } K. E lisabe th  u n d  M aria  Stuart, 
K arl  V ., Gustav Adolf, 'W allenste in ,  F r ied r ich  d. G. u. s .w .);
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Characteristik  e inze ln e r  Z e i t räu m e  u n d  grösser P e r io d e n  
d e r  W e ltgesch ich te ,  z. B. des M itte la lte rs ,  d e r  H e l len en  
in  d e r  hero ischen  u n d  M acedon ischen  Z e i t ,  d e r  R ö m isch en  
B ildung  u n d  N ationalitä t u. A .;  l i t te ra risch-h is torische  E r 
ö r te ru n g  von  P u n k t e n , die in  d e r  E n tw ick e lu n g  de r  Cul- 
tu r  w ich tig  s in d ,  u n d  ü b e r  e inze ln e  K la ss ik e r ,  u. dgl. m. 
N icht a b e r  gehören  in  d iesen  K reis  z. B. A b h a n d lu n g e n  
ü b e r  e inze lne  mythologische oder  K u n s tg e g e n s tä n d e , V a-  
r ian ten -S am m lu n g en  oder  E m e n d a t io n e n  zu  solchen Klas
s ik e rn ,  die auch d e r  tiichligste G ym nasia llehrer  füglich  
b e i  Seite da rf  l iegen  lassen , oder  zu B ruchstücken  ver
lo re n e r  A u to ren ,  u rkund liche  F o rsch u n g en  ü b e r  Local- 
Gescliichte , auch selbst n ich t  die W estfälische oder R h e i
n isch e ,  A b h a n d lu n g en  aus dem  G ebiete  der  höhern  M a
them atik ,  de r  P h ilosoph ie  u. s. w. A m  m e is ten  s ind  alle 
specie llen  L ie b h a b e re ie n  auszuschliessen, w e il  sie de r  Ge- 
sam m th e i t  fe rn  l iegen.

2) Z u  R e  e e n s  i o n e n  u n d  A n z e i g e n  s ind  geeignet
a) solche W e r k e ,  w elche  die M e t h o d e  d e s  U n t e r 
r i c h t s  ü b e rh a u p t  betreffen  oder  fü r  d e n  U n t e r r i c h t  b e 
s t im m t s i n d , also besonders  Schu l-A usgaben  vo n  Klassi
kern , Schu l-G ram m atiken , L esebücher ,  H a n d b ü c h e r  u. dgl.
b )  solche W e rk e ,  w elche  D ars te l lungen  oder  F o rsch u n g en  
ü b e r  ganze  Z w eig e  der  W i s s e n s c h a f t e n  od e r  e inze lne  
P a r t ie en  en tha lten  , die d em  S chu lm ann  als so lchem  w ich 
tig  s ind  , z. B. b e d e u te n d e  neu e  kritische oder exegetische 
A u sg ab en  von K lass ike rn ,  die im  G ym nasium  gelesen w e r 
d e n ,  oder  die zu  d iesen  in  n ah e r  B ez iehung  s t e h e n ; g ram -

‘ m atische  U n te rsuchungen  ü b e r  die in  d iesen  Kreis  gehö
r e n d e n  S p rach en ;  ausgezeichnete  G esch ich tsw erke , n a 
m en tl ich  ü b e r  das A lte r lhum  oder  auch w ichtige  A bschnitte  
u n d  P u n k te  de r  m it te la l te r l ichen  oder  n e u e rn  Geschichte, 
in sbesondere  so lche , die d em  Schu lun te rr ich t  angehören , 
u n d  w ie  sie o b e n  n ä h e r  an g eg eb en  s i n d ; W e rk e  ü b e r  
E le m e n ta r -M a th e m a t ik  u. s. w. D ah ingegen  e ignen  sich 
n ic h t  zu u n se rn  R ecen s io n en  z. B. A usg ab en  von K lassi
k e rn ,  die ausserhalb  des e igen tl ichen  Gesichtskreises des 
G ym nasiallehrers l ie g e n ,  als e tw a  des Q uin tus  Sm yrn ., 
T ryphiodorus,  N onnus, selbst schon  des Kallimaclius, Ara-
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tus u. A., des A thenäus, A elian , selbst d e r  m e is ten  W e rk e  
des Aristoteles ; im  L ate in isch en  A u sg ab en  des A p u le iu s ,  
F ro n t in u s ,  V ale rius  M ax., auch  de r  s p ä te m  D ichter w ie  
A usonius ,  P e tro n iu s ,  P ru d en t iu s  u. A . ; eb en so w en ig  W e rk e  
ü b e r  die Specialgeschichte e in ze ln e r  n ich t  gar b e d e u te n d e r  
L ä n d e r  ode r  ü b e r  en tlegnere  P a r t ieen  d e r  Geschichte, 
Z. B. das ausführlich  K riegsgeschich tliche, B iograph ieen  
m in d e r  w ich tige r  M än n e r  u. dgl.; im  G an zen  auch n ich t  
W e rk e  ü b e r  höhere  M athem atik  u n d  aus d en  höheren  R e 
g io n en  de r  N aturw issenschaften  u. s. w . A uch  ist be i  d ie
sem P u n k te  im  A uge zu b e h a l t e n , dass n ich t  lange R e-  
cens ionen  ü b e r  k le ine  u n d  u n b e d e u te n d e  Schriften  e r
sche inen  d ü r fe n ,  u n d  ku rze  oder gar ke ine  ü b e r  die b e 
d eu ten d s ten :  e in  U b e ls ta n d ,  de r  in  e in ig en  Zeitschrif ten  
n ich t  selten  hervortritt .

W e n n  a u f  d iese W eise  das M u seu m  d em  Z w eck  u n d  
P r in c ip  des V ere ins  in  se inem  I n h a l t  u n d  W e s e n  e n t 
sp r ich t ,  so m uss  d em se lb en  n ich t  w e n ig e r  seine F o r m  
angem essen  sein. Desshalb  b e d ü r fe n  die A b h a n d lu n g e n  
u n d  R ecens ionen  e in e r  e rn s te n ,  w ü r d ig e n ,  acht w issen
schaftlichen H a l t u n g , die gleich en tfe rn t  b le ib t  vo n  Spie
le re i  w ie  von P edan te re i .  Bei d e n  R ecens ionen  w ird  ins
b eso n d e re  fes tzuhalten  s e in ,  dass sie 1) e ine vollständige, 
z u sam m en h än g en d e  u n d  klare Ü bers ich t ü b e r  das ganze  
W e r k ,  se in en  In h a l t  nach  d e n  H au p tp a r t ieen  u n d  b e d e u 
t e n d s t e n  e in ze ln en  P u n k t e n ,  l i e f e rn ,  u n d  sich n ich t  m it  
e in igen  a l lgem einen  A n d e u tu n g e n  b e g n ü g e n ,  u m  sich 
d a n n  sofort an  e ine  A nzah l  E in ze lh e i ten  zu h ä n g e n ,  u n d  
das G anze aus d e n  A ugen  zu  v e r l ie r e n ; u n d  dass d a n n  
2) d ie  B eurthe ilung  se lb s t ,  sich da ran  sch liessend , im  
G an zen  u n d  E in z e ln e n  du rch  G rü n d e  u n d  B ew eise  sich 
als w a h r  u n d  richtig  a u s w e is t , von apod ik tischen  V e ru r 
t e i l u n g e n  oder  L o b p re isu n g e n  g leichw ie von  d e n ,  je tz t  
so vielfach hervorti’e ten d en  , philosophisch sch e in en d en  
R a iso n n em en ts  sich durchaus fern  häl t ,  u n d  völjig  frei 
vo n  aller A n im ositä t  u n d  L e idenschaft l ichke it ,  in d e m  sie 
n ie  die P e rso n ,  stets n u r  die Sache im  A uge h a t :  die R e- 
daclion  erachtet es daher  fü r  ihre  b esondere  P f l i c h t , M it
t e i l u n g e n  zu rü ck zu h a l ten  , w elche  d iese  B e d in g u n g en
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n ich t  erfüllen. Z u  d e m  g e n a n n te n  Z w eck e  w i rd  es auch 
i n  d e r  R e g e l  ke ine r  sehr au sgedehn ten  R ecensioneji  b e 
d ü r fe n ,  z u m a l  n eu e  u n d  se lbständige  F o rsch u n g en  ü b e r  
d e n  vorl iegenden  G egenstand  n ich t  in  i h n e n , son d ern  in  
d e n  A b h a n d lu n g en  n ied e rzu leg en  s in d ;  u n d  es w e rd e n  
d ah er  solche R ecen s io n en  unsta tthaft  se in ,  d ie ,  w ie  es 
w o h l  v o r k o m m t , den  U m fang  de r  b eu r th e i l ten  Schrift so
gar bis z u r  Hälfte e rre ichen ;  b e i  d en  e n g e rn  G renzen  u n 
seres Kreises u n d  de r  A usw ah l de r  b e d eu ten d s ten  littera- 
r ischen  E rsch e in u n g en  w ird  uns  u m  so m e h r  e in  g e n ü 
gen d er  R a u m  fiir R ecensionen  zu  G ebo te  stehen. Ü b e r 
h au p t  ab e r  w ird  de r  u n ru h ig e ,  s türm ische  Geist un se re r  
Z e i t  u n d  die je tz t  vielfach in  der  W issenschaft  au f tre tende 
Leich tfertigkeit  d e m  V ere in  in  a llen  B ez iehungen  fe rn  
b le ib e n .

W as  im  Ü brigen  die E in r ich tu n g  des M u seu m s a n b e 
l a n g t , so w ird  d i e  R e d a c t i o n  von  dem  V ere in  a u f  ge
w isse  Z e it  gew äh lt ;  sie en tscheidet durch  S t im m e n m e h r
heit  d a rü b e r ,  ob das von M itg liedern  E ingesand te  zu r  
A u fn ah m e  geeignet sei oder n ic h t ,  hat dagegen  nich t die 
B e fu g n is s , im  E in z e ln e n  e igenm äch tig  zu  ändern . Das 
E r s c h e i n e n  d e s s e l b e n  ist fü r ’s Erste  n ich t  an  e in en  
genau  festgesetzten  T e rm in  g e b u n d e n ,  jedoch so an geo rd 
n e t ,  dass im  Jah re  zw ei H e f te ,  jedes  zu  e tw a z w ö lf  Bo
g e n ,  herausgegeben  w e rd e n ,  u n d  zw ar  b a ld  nach  d e n  
jedesm aligen  G en e ra l-V ersam m lu n g en ,  u m  die Resulta te  
de rse lb en  sogleich z u r  a l lgem einen  K enn tn iss  zu  b r ingen .  
D er  besse rn  O rd n u n g  u n d  le ichtern  Ü bersich t w eg en  ist, 
fiir die A b h a n d lu n g e n  w ie  fü r  die R ecensionen , die E i n -  
t h e i l u n g  n a c h  F  ä ch e r n  gew ählt  w o rd e n  , u n d  zw ar  
1) Pädagog ik  u n d  M ethod ik , . 2) R e l ig io n ,  3) Sprachen  
(klassische, deutsche  u n d  frem de  n eu e re ) ,  4) Geschichte, 
5) M a them atik ,  6) N aturw issenschaften .

A lle s ,  w as im  V ors tehenden  ause inandergesetz t  ist, 
w ird  w oh l ohne  Z w eife l  den  R  h e i n  i s ch - W  e s t  fä  1 i -  
s c h e n  S c h u  l m ä n n  e r -  V e r e i n  als e in en  solclren dar
s te l le n ,  dessen  W irksam ke it  b e i  günstigem  F ortgange  
rech t erspriesslich zu  w e rd e n  versprich t fü r  die W isse n 
schaft lincl die Praxis  de r  G e le h r te n -S c h u len ;  u n d  zugleich

l
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als e in en  so lc h e n ,  d e r  sich w esen tl ich  von zw e i än d e rn ,  
höchst eh re n w e r th en  u n d  n ü tz l ichen ,  V e re in e n  un te rsche i
d e t ,  d e m  d e r  süddeu tschen  u n d  de r  no rd d eu tsch en  P h i lo 
lo g e n ,  u n d  zw ar  in  zw e i  H a u p trü ck s ich ten ,  e in m a l  durch  
die  strenge  F es tha ltung  u n d  folgerechte D u rc h fü h ru n g  des 
P r in c ip s ,  n u r  das fü r  L e h re r  an  d e n  G elehrten-Schul-  
ans ta l ten  W ich tige  zu m  G egenstände  se ine r  B es treb u n g en  
z u  m ach en ;  u n d  zw eitens  durch  das M u se u m  als se in  
l i te ra r is c h e s  O rg a n ,  w elches sich durch  se inen  g esam m ten  
C haracter  w oh l von  äh n l ich en ,  i n  i h r e r  T e n d e n z  gewiss 
h o c h z n a c h te n d e n , L i t te ra tu rw erk en  m erk lich  u n te r sc h e id e t ; 
ausse rdem  m öchte  ab e r  auch noch  ein  drit te r  P u n k t  zu  
b e ach ten  s e in ,  die R ücksich t a u f  Geselligkeit, E rhe i te ru n g  
u n d  freundschaftliche V e r b i n d u n g ,  w elche  in  d i e s e m  
V ere in e  n ich t  e ine blosse Z u g ab e  ist, son d ern  m i t  in  sei
n e m  Z w ecke  selbst liegt. Ü b e rh a u p t  a b e r  w ird  die G rü n 
d u n g  eines S c liu lm änner-V ereins  im  w e s t l i c h e n  D eu tsch
la n d  w o h l  n ich t  anders  als e rfreulich  u n d  be ifa llsw erth  
ersche inen  k ö n n e n ,  z u m a l  v o n  h ie r  schon w e g e n  de r  w e i 
ten  E n tfe rn u n g  durchschnittlich  n u r  sehr W e n ig e  an  d e m  
süd lichen  oder  n ö rd l ich en  Antlie il n e h m e n  k ö n n en  ; u n d  
es dürfte  in  h o h e m  Grade w ü n sch en sw er th  sein , dass auch  
in  d en  ö s t l i c h e r e n  Theilen  D eutsch lands e ine ähnliche  
V e rb in d u n g  recht b a ld  geschlossen w ü rd e .

U n d  so ü b e rg ib t  d e n n  n u n  u n s e r  ju n g e r  V e re in  d ie 
ses H eft  als erstes öffentliches L e b e n sz e ich e n  Allen  , w e l
chen  die wissenschaftliche S chu lb i ld u n g  am  H erzen  liegt, 
in  de r  freud igen  H offnung , dass es nach  In h a l t  u n d  F as 
sung  geeignet se i ,  aufrichtige u n d  zah lre iche  F re u n d e  u n d  
G ö n n e r  zu  gew in n en .



ERSTE ABTHEILUNG:

ABHANDLUNGEN.

I. Ü b e r  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  R e l i g i o n  d e r  A l t e n  

a u f  G e l  e h r t e n  - S c h u l e  n.

I n  de r  im  O ctober des Jahres  1839 geha ltenen  G enera l
v e rsa m m lu n g  des V ere ins  , d em  das gegenw ärtige  M u se u m  
se in  E n ts tehen  v e rd a n k t ,  w a rd  die F rage  gestellt:

O b  es b e s s e r  s e i , die R e lig ion  de r  A lten  bloss in  
ih ren  äusserlichen E rsch e in u n g en  u n d  von ih re r  m e h r  
thör ich ten  Seite d en  Schü lern  d arzus te l len  oder  
m e h r  von ih rem  tieferen  Gehalte  aus in  ih re r  E h r 
w ürd ig k e i t  ?

A u f  diese F rag e  konn te  die a llgem eine  A n tw o r t  n u r  die 
s e i n : W e n n  es w irk lich  in  der  R elig ion  der  A lten  n e b e n  
thörich ten  auch tiefere u n d  w ü rd ig e re  E lem en te  g ie b t ,  so 
w ü rd e  der  L e h re r  e in  Unreellt  am  A lte r th u m  u n d  som it 
an  de r  Geschichte b e g e h e n ,  w ollte  er  b loss die e ine  Seite 
herv o rh eb en  , die an d ere  ganz ü b e r g e h e n ; e r  w ü rd e  aber  
auch 2) d e n  Schüler u m  allen  d e n  w oh lthä tigen  Einfluss 
b r in g e n ,  d e n  e ine w ü rd ig e  B eh and lung  auch e ine r  f rem 
d en  R elig ion  n e b e n  d e m  C hris ten thum  au f  das I le r z  des
se lben  ausiiben k a n n ,  u n d  was noch m e h r  i s t ,  e r  w ü rd e  
in  ih m  eine A nsich t vom  A lterll ium  im  G egensätze z u m  
Clir is tenthum  b e g rü n d e n ,  w e lche  d em n ä c h s t ,  w e n n  de r  
Schüler erst die grossen  u n d  tiefen  G eister des A ltc r thum s
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k e n n e n  gelern t h a t , sehr le ich t i n s  en tgegengese tzte  Ver- 
hältn iss  Umschlagen könnte . Nach d e r  d a rü b e r  sta ttgehab
te n  Erörterving w u rd e  daher  d ie  F rage  n äh e r  dah in  b e 
s t im m t :

W ie  soll d e r  G ym nasia lleh rer  die R e l ig io n  d e r  Al
te n  b e h a n d e l n , ohne  einestheils  de r  historische^, 
anderestheils  de r  re lig iösen Seite zu  nahe  zu tre ten  ? 

u n d  das ist d ie e igentliche A ufgabe  d e r  fo lgenden  A b 
hand lung .

D er  re lig iösen  Seite zu nah e  t re ten  k a n n  de r  L eh re r  
auch au f  e in em  ganz en tgegengese tz ten  W eg e  als der  ob en  
angegebene. W e n n  er  nem lich  die R e lig ion  de r  A lten  
b loss von  ih re r  poe tischen  S e i t e , von  w e lch e r  sie viel 
L ockendcs fü r  das jugend liche  G em ü th  ha t ,  b e h a n d e ln  
o der  b loss das anderw ei t ig  Gute  u n d  Tiefere  e inseitig  her
v o rh eb en  w o l l te ,  so liefe e r ,  ausser  e iner  unh is to r ischen  
B e h a n d lu n g ,  auch le icht G efah r ,  das C hris ten thum  in  
Schatten  zu stellen u n d  den grossen u n d  heiligen Einfluss 
d esse lben  au f  die J u g e n d  zu sc h w ä c h e n ; e in  P u n k t , der  
u m  so m e h r  B each tung  v e rd ie n t ,  als gerade von dieser  
Seite he r  neu e rd in g s  Angriffe gegen  die S tud ien  des clas- 
ßischen A lte r thum s auf Schulen s ind  e rhoben  w orden .

A us a l lem  G esagten e rg ieb t  sich n u n  zugleich  die 
W ich tigke it  des G egenstandes fü r  d e n  G ym nasiallehrer. 
U n d  es ist n ich t  bloss de r  P h i lo lo g e ,  de r  sie zu beherz i
gen ha t ,  o b w o h l  sie d iesen  a llerdings am  m eis ten  ang eh t ;  
auch de r  L e h re r  de r  Geschichte u n d  nam en tl ich  d e r  R e 
l ig ions leh re r  m üssen  d a rü b e r  im  K la ren  sein.

D er  fo lgende Aufsatz n u n  en thält  e ine w e ite re  A us
fü h ru n g  u n d  B eg rü n d u n g  de r  in  de r  G e n e ra l -V e r s a m m 
lu n g  des V ere in s  v o n  Ostern  1840 v o m  U nte rze ichne ten  
vorge tragenen  Ideen . Z w a r  ke in  S ch u lm an n  vom  Fache , 
hab e  ich m ich  doch m it  grösser V orl iebe  d ieser  A rbe it  
u n te rz o g e n ,  w e i l  d e r  Stoff m it  e in em  G eg ens tände ,  der  
m ir  stets sehr am  H erzen  lag u n d  d e m  ich auch m e in e  
A ufm erk sam k e it  b e i  m e in e n  S tud ien  vielfach z u g ew an d t  
h a t te ,  d em  C harak ter  d e r  a lten  R e l ig ionen ,  zusam m entra f .  
E in e  B em erk u n g  w i l l  ich m ir  n u r  noch , ehe ich z u r  Sache 
se lbst  g eh e ,  e r lauben . W e n n  ich n em lich  im  F o lg en d en
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e ine  systematische B ehan d lu n g  des Stoffes befolge, so w il l  
ich dam it  ke inesw eges b e h a u p te n  , dass gerade  in  e inem  
so lchen  Z u sa m m e n h a n g e  die R e lig ion  d e r  A lten  b e i  d en  
Schü lern  vorge tragen  w e rd e n  m üsse . Im  Geiste des L e h 
rers  abe r  m uss sie in  d ieser  V olls tändigkeit  vorliegen , 
soll e r  d a rü b e r  im  K laren  se in ,  w as er  im  E in z e ln e n ,  in  
v o rk o m m en d en  F ä l le n ,  den  Schü lern  zu  sagen h a b e ,  m u l  
n u r  das Bedürfnis.? des L ehrers  habe  ich dab e i  im  Auge 
gehabt.

Die grössere oder  'ger ingere  V o llk o m m en h e i t  u n d  
W ü rd e  e ine r  R elig ion  zeig t sich n ich t bloss in  d e n  V o r
s te l lungen  vom  göttl ichen  W e s e n ,  so n d e rn  2) in  d em  
V erh a l ten  des M enschen  gegen  d a s s e lb e , de r  g anzen  A rt  
d e r  V e re h ru n g ;  3) in  d e m  sittlichen Einflüsse, dessen die 
R e l ig io n  fähig is t ,  u n d  4 ) ,  w as m it  dem  L e tz te m  ganz 
in n ig  z u sa m m e n h ä n g t ,  in. de r  A nsicht von  d em  jense it i 
gen  L eb en .

Alle diese P u n k te  w ird  d e r  L eh re r  in  B etracht z iehen  
m ü s s e n , w e n n  er die R elig ion  de r  A lten  n ich t  einseitig  
b e h a n d e l n  will. Nach d iesen  T he ilen  w o llen  d e n n  auch 
w i r  d en  in  F rage  s tehenden  G egenstand  im  F o lg en d en  
b e t ra c h te n ,  u n d  zw ar  so ,  dass w i r  zuers t  von de r  G rie 
chischen , a lsdann  von  de r  R öm ischen  R elig ion  hande ln .

Das Erste a b e r ,  w o rü b e r  m a n  im K la ren  sein  muss, 
is t :  aus w e lch en  Q u e l l e n  die R elig ion de r  A llen  zu  
schöpfen sei. D ieser  P u n k t  ist besonders  für  die B ehand
lu n g  der  G ö t t e r l e h r e  von de r  grössten  W ich tigke it ,  
u n d  bloss in  B ez iehung  auf  diese, u n d  zw ar  der  G riechen, 
w il l  ich h ier  davon  handeln . H erodot (II. 53.) sagt: , ,H e- 
s iod u n d  H o m e r ,  b e ide  n u r  400 Jah re  alter als e r ,  h a b e n  
d e n  H e l len en  ihre T heogon ie  geb i ld e t ,  u n d  d en  G ötte rn  
ihre  B e in am en  g e g e b e n , u n d  E h re n  u n d  K ünste  ausge- 
theill  u n d  ihre G estalten  an g e d e u te t .“  W o ll te  m a n  n u n  
d ieser  Stelle e ine  solche A u sd eh n u n g  g e b e n , dass aus 
H esiod  oder  w e r  sonst V erfasser  je n e r  Theogon ie  ist, u n d  
aus H o m e r  die ganze  G ötterlehre  d e r  A lten  zu schöpfen 
se i ,  so w äre  diess e ine  sehr irrige Ansicht. Ich  w il l  es
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d a h in  gestellt se in  l a s s e n , w ie  sich H esiods T heogon ie  zu  
d e r  V orze i t  verhalte  u n d  ob  H es iod  d e r  erste  w a r ,  d e r  
d e n  g anzen  v o r  ih m  geb i ld e ten  M ythenstoff systematisch 
dargeste ll t  hat. A b e r  n u r  das u n d  n ich t  m e h r  w o llen  H e- 
rodo ts  W o r te  b e sa g e n ,  dass H es iod  u n d  H o m e r  die e rs ten  
w a r e n ,  w elche  das G ö t t e r s y s t e m  dargestellt  h ab en ,  das 
d e m  spä te ren  G lau b en  u n d  Cultus d e r  H e l lenen  zu G runde  
la g ,  j e n e r  durch  z u sa m m e n h ä n g e n d e  D ars te llung , le tz terer, 
in d e m  er  dasselbe in  die Geschichte des T ro jan ischen  
K rieges  verflicht. Dafür s ind  sie a llerdings die erste  u n d  
H au p tq u e l le  u n d  dai’a u f  so w ie  a u f  d em  ä ltes ten  M ythen
fo n d s ,  dessen  T räg er  sie w a r e n ,  b e ru h e te  ih r  A n seh en  
im  A lte r th u m  selbst. K einesw eges  g ing  ab e r  dies A nse
l ien  soweit,  dass n u n  auch alles Ü brige , w as sie d e n  Göt
te rn  anged ich te t ,  als b in d e n d  u n d  heilig  fü r  d e n  G lau b en  
d e r  spä te ren  Z e i t  gegolten  hätte. Es ist b e k a n n t ,  w ie  sehr 
die P h i lo so p h e n ,  e in  P y th a g o ra s 1) ,  X e n o p h an es  2) ,  H e- 
rak lit  3) , P lato  4) ihre S t im m e gegen  sie offen e rhoben  
u n d  gegen  sie eiferten. V o n  d e m  ers ten  ber ich te t  H iero-  
nym os  b e i  Diog. v. L ae r te  s o g a r , dass er  in  d e r  U n te r 
w e l t  die Seele H esiod’s an  e ine  eherne  Säule g e b u n d e n  
u n d  z ischend  gesehen, d ie  H o m ers  ab e r  an  e in em  B aum e 
h a n g e n d  u n d  von  Schlangen  u m g e b e n ,  w e g e n  de r  D inge, 
die er von den  G ötte rn  gesagt h ä t te ,  H erak li t  halt den  
H o m e r  de r  Schläge für  w ü rd ig  u n d  Pla to  v e rb a n n t  b e id e  
aus se inem  Staate. A b e r  ich w il l  b e i  d en  D ich te rn  s tehen  
b le ib e n ,  als d e n  T räg e rn  u n d  F o r tb i ld n e rn  jenes durch  
H es io d  u n d  H o m e r  geschaffenen volksthiiinlichen Götter
systems. W ir  f inden  schon in  m a n c h e m  w esen tl ichen  M y
thos b e i  d e n  spä te ren  D ich te rn  m erk w ü rd ig e  A b w e ich u n 
gen. Wach d e r  T heogon ie  z. B. u n d  nach  H o m e rs  Ilias 
(V III .  462., X IV .  153.) w i rd  K ronos  von Zeus  gestürzt u n d  
in  d e n  T arta rus  gew orfen ;  n ach  d em  V erfasser  de r  W erk e

Diog. L . V in . 21 .
2) Sext. Empir. adv. M alhem. I. 2 8 9 . ,  IX . 193 . Cf. Diog. L . II. 46 . 

und Brandis Com ment. Eleat. fragen. 18 . 19«
3) D iog. L . IX . 1 .
4) de republ. ü .  p. 377.
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u n d  T age (167. ed. Götti.) u n d  nach  P in d a r  (01. II .  Str. 1. 2.) 
is t  Z eu s  d e r  R e g e n t  d e r  s ich tbaren  W e l to rd n u n g  u n d  K ro
nos R eich  ist im  jense it igen  L e b e n  a u f  d e n  In se ln  de r  
Seligen, Ü b e rh au p t  ab e r  m ussle  d ie  B eh and lung  u n d  W ü r 
d ig u n g  de r  M ythen  g leichen Schritt  gehen  m it  d e r  g anzen  
Auffassung u n d  sittlichen B ehan d lu n g  de r  G ö tte r ,  u n d  Hier 
ze ig t sich e in  u n läu g b a re r  Fortschrit t .  D e r  he llen ischen  
R e l ig io n  ist zw ar  das A n lh ropom orph ische  gem einsam . 
D iese  V erm en sch l ich u n g  de r  Götter ist a b e r  z. B. in  d e r  
I lias  a u f  die Spitze  getrieben. D er  le idenschaftliche Geist,  
d e r  die M enschen  de r  Ilias charak te ris irt ,  w ird  ebenso  a u f  
die  G ötter  überge tragen . S inn l ich k e i t ,  Z orn , Hader, L is t ,  
L e idenschaft  aller A r t ,  Alles dies zu sam m en  findet m a n  
in  d ieser  Götterwelt. D agegen  f inden sich schon  in  de r  
Odyssee b e i  W e i te m  w e n ig e r  anstössige V orste llungen  
solcher A r t ,  sondern  eine d em  g anzen  pa tr ia rchalischen  
Geiste dieses Gedichtes a n g e s e s s e n e r e  , w ü rd ige  B eh an d 
lu n g  de r  G ö t te r ,  desgleichen iu  Hesiods W erk en  u n d  T a 
gen ;  u n d  noch  w e n ig e r  w ird . J e m a n d  in  A brede  stellen, 
dass die spätere  Z e i t ,  nam en tl ich  w ie  sie in  P in d a r  u n d  
d e n  T rag ike rn  herv o r tr i t t ,  durchaus re ine re  u n d  w ü rd ig e re  
V ors te l lungen  von d e n  G öttern  gehab t h a t ,  ohne  erst von  
d e n  P h iloso jjhen  zu sprechen. D e n n  diese tre ten  aller
d ings vielfach heraus aus d em  K reise  d e r  V olksre lig ion , 
vo n  de r  w ir  h ie r  hauptsächlich  zu  re d e n  h a b e n , oder  sie 
g eb en  d e n  M ythen  u n d  G öttern  e ine  w il lkührliche  D eu 
tung . D ie  D ichter  ab e r  le b e n  im  V olke , u n d  was sie s in 
g e n ,  ist n ich t bloss an  e inze lne  E in g ew e ih te  o d e r  G eb i l
de te  ge r ich te t ,  son d ern  an  die Masse d e r  Nation. Sie s in d  
von  jeher  ihre R elig io n s leh re r ,  sie s ind  die B ildner  des 
M ythos ,  die Schöpfer de r  heiligen  G esänge , w elche  in  
T e m p e ln  u n d  P rocess ionen  erschallen. Alle epische P oes ie  
fe rne r  w ird  an  d en  F es ten  rh ap so d ir t ,  d e n  F es ten  d ien t  
die ganze  dram atische  Dichtkunst.* Das ganze  V olk  ve r
n im m t  j e n e ,  w ie  d ie se ,  u n d  w as die D ichter  d ichten , 
s te llen  die K ünstle r  d en  A u g en  des V olkes plastisch dar. 
K u rz  sie s ind  die H au p tq u e l le  auch  de r  Götterlehre  d e r  
A lten . Ich sage die H a u j t tq u e l le ; d e n n  es vers teh t sich 
v o n  s e lb s t ,  dass de r  C u l t u ^ m i t  zu  R a th e  zu  z iehen  ist,

2



u m  h e ra u sz u f in d e n , w as  v o n  den  G ötte rn  b loss d ichteri
scher E rf indung  anheim falle  , u n d  w as w irk lich  im  Volks- 
cnltns A u fn ah m e gefunden . W e n n  m a n  n u n  d e n  früheren  
D ich te rn  m it R ech t v o rw ir f t ,  dass sie die R e lig ion  theil- 
w eise  verunsta l te t  h a b e n ,  so sehe ich n ich t e in ,  w a ru m  
m a n  n ich t  ebenso  de r  Nation zu  Gute rech n en  sollte, w as 
spätere  w ied e r  gut gem ach t haben . A n  dem  n a tiona l  ge
w o rd e n e n  Göttersystem u n d  d em  Cullus k o n n te n  sie frei
l ich  n ichts  ä n d e rn ;  a b e r - z u r  V e rb re i tu n g  re in e re r  A nsich
te n  von  d en  G öttern  vielfältig be itragen . F re i l ich  liegt 
d a r in  e ine H aup tschw äche  des G riech ischen  R elig ions
systems , dass dasselbe n ich t  au f  e ine r  posi t iven  L eh re  
b e ru h e te ,  u n d  die Gölterlehre  zu  sehr de r  W il lk ü h r  der  
D ich te r  übe r la ssen  war. A uch  k a n n  zu g eg eb en  w erden ,  
dass die r e in e ren  Id e e n  n ich t  die ganze  N ation  durch
d r in g en  k o n n te n ,  w e i l  ih n e n  die Sanction  u n d  V erb re i
tu n g  du rch  e ine  R elig ionslehre  f e h l te ; V ie le  aus derse lben  
k o n n te n  sich u n te r  so lc h e » U m stä n d e n  bloss an  d ie jen igen  
D ich tu n g en  h a l t e n , w elche  ih re n  s inn lichen  T r ie b e n  be -  
hag ten . H o m e r  n a m e n t l ic h ,  vorzüglich die I l ia s ,  in  d e n  
Schu len  g e ü b t  bis z u m  volls tändigen  A u sw end ig le rnen ,  
ha tte  n e b e n  ande rw e i t ig em  g u t e n , in  re lig iöser  H insich t 
auch e in en  schädlichen  Einfluss. A b e r  in  d en se lben  Schu
len  w u rd e n  auch die besseren  D ich te r ,  w ie  H esiods W e rk e  
u n d  T a g e ,  die e in en  so re in e n  Geist d e r  F rö m m ig k e i t  
a t h m e n , T h e o g n is ,  Phocy lides ,  S o lo n , so viele D ichter 
d e r  e rns ten  dorischen  L yrik  gelesen. *) U n d  es ist u n g la u b 
lich , dass n ich t  auch die re in e n  A nsich ten  der  T rag iker  
sich durch  den  U nterr ich t  u n te r  die Masse des Volkes 

. so ll ten  v erb re ite t  haben . I n  e in e r  Z e i t  en d l ich ,  w o  die 
A ufk lä ru n g  schon d e n  U ng lauben  h e rvo rge ru fen ,  w ie  w ir  
aus A n d e u tu n g e n  des Aschylus u n d  n am en tl ich  aus Ari- 
s tophanes s e h e n ,  w ird  m a n  schwerlich  d e m  G lauben  an

*) S. von dieser L ectüre auf Schulen Bernhardy’s W iss. Syntax der 
G riech. Spr. p. 4 . Und über die Rhapsodenkämpfe der Knaben 
am Feste der Apaturien zur Zeit S o lo n s , in w elchen die Knaben 
aus vielen 'D ichtern  declam irten, P lato T im . p. 21. ed. St,
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so m anches  Thörich te  u n d  U n w ü rd ig e  in  d e r  Mythologie 
e in  b ed eu ten d es  G ew ich t  b e i legen  ' können .  Z u le tz t  ist 
n ich t  zu  ü b e rse h e n ,  dass es n e b e n  d em  exo ter ischen  Cul- 
tus auch e ine esoterische L eh re  in  d e n  e leus in ischen  M y 
s terien  g ab ,  zu denen  jede r  Z u tr i t t  hatte , u n d  de ren  R e in 
he i t  schon daraus h e rv o rg eh t , dass m an ch e  de r  e rn s te ren  
D ichter , w ie  Äschylus, in  V erdach t k a m e n ,  die M ysterien  
zu  jirofaniren. Som it w äre  es geistlos u n d  unge’reeht, 
d ie  A nsich ten  der  G riechen  von den  G öttern  b loss a u f  
H o m e r  u n d  Hesiojl zu  besch rän k en  u n d  die  v ie len  b es 
seren S tim m en  u n d  E lem en te  ganz zu üb erh ö ren .

A us d em  G esagten n u n  e rg ieb t sich zugleich  die F o r
d e ru n g :  1) M an m uss  b e i  d e r  Göiterlehue n ich t bloss die 
M ythen  b e rü cks ich tigen ,  so n d e rn  auch alle ü b r ig en  V o r
ste l lungen  von den  G öttern  hervorheben . 2) M a n  m uss 
die G ölterlehrc  w ie  die ganze  R elig ion  d e r  A llen  h isto
risch b eh an d e ln ,  u n d  in den  relig iösen  V ors te l lungen  de r
se lben  verschiedene Z e ita l te r  u n te rsc h e id e n ,  dergestalt, 
dass m a n  von d e r  M ythologie ausgehend  d iese lbe  als die 
p r im it iv en  re lig iösen  A nsch au u n g en  des Volkes en tha ltend  
b e tra c h te t ,  w elche  ab e r  m it  dem  Fortschri t t  de r  B ildung 
w esentlich  g e l ä u t e r t  u n d  vervolls tändig t w o rd e n  sind. D ie 
G ö tte r  u n d  die Culte b l ie b e n  a l le rd in g s ,  w ie  sie sich e in 
m a l  vor H o m e r  u n d  H esiod  festgestellt h a l te n ,  ab e r  in  
de r  Ansicht vo n  d en  Göttern lässt sich e in  Fortschri t t  n ich t 
v e rkennen . W a s  die G ren zen  betrifft ,  b is  zu w e lch en  
d ieser  Fortschri t t  zu verfolgen sein  m ö c h te ,  so ist die 
B lü tezeit  de r  N ation a llerdings am  m eis ten  he rvorzuheben , 
u n d  die D ichter  von H esiod  u n d  H o m e r  b is  au f  die T ra 
g iker s ind  die H aup to rg an e  des re lig iösen  G laubens  de r  
N ation. W as  spä te rh in  b esonders  die P h i lo sophen  Grosses 
u n d  E rhabenes  ged ach t ,  gehört  in das G eb ie t  de r  R e li
g io n sp h i lo so p h ie , d ie ,  als dem  V olks leben  f e rn ,  h ie r  w e 
n ig e r  in Betracht kom m t. Indess  d ü rfen  auch die späte
re n  Z e i ten  ke inesw eges ganz unberücksich tig t  b le ib en ,  
u n d  zw ar  e in m al  w eg en  d e r  A n k n ü p fu n g  an  das Christen-

*) W elcker’s Aeschyl. T ril. p. 104.
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t h u m ,  u n d  w e i l  sich in  d iesen  gerade  am  auffallendsten 
z e ig t ,  w ie  es doch m  d e r  N a tu r  dieses Relig ionssystem s 
l a g ,  am  E n d e  zu  u n te r l ie g e n ,  u n d  d e r  geoffenbarten  R e 
lig ion  P la tz  zu  m achen .

N ach d iesen  a l lg em e in en  B e m e rk u n g e n  w il l  ich n u n  
■versuchen a n z u g e b e n  , w ie  d e r  L eh re r  m i t  M ilde  u n d  Ge- 
rech tigkeit  u n d  a u f  der  his torischen Bahn b e h a r re n d ,  im  
E in z e ln e n  zu  verfahren h a b e , u n d  z w a r  nach  d en  o b en  
an g eg eb en en  H aup tabschn it ten . A l s o :

1) G o t t  e r l e h r e .  H ie r  m uss  d e r  .L eh re r  vo r  a llen  
D in g en  ü b e r  das W e s e n  des P o ly the ism us e ine  b es t im m te  
A ns ich t  zu  g e w in n e n  suchen. D e r  G r u n d ,  von  d em  er 
au szu g eh en  h a t ,  i s t  "die W ü rd e  u n d  E rh ab en h e i t  u n se re r  
geoffenbarten  Relig ion . Im  L ich te  de rse lben  k a n n  es uns  
le ich t unbegreif l ich  e rsch e in en ,  dass d e r  M ensch  n ich t  d en  
e i n e n  u ns ich tba ren  G o t t ,  d e n  Schöpfer H im m els  u n d  der  
E rd e  hab e  e rk e n n e n  kö n n en .  D e r  A postel P au lus  (Rom . 
I. 19) sagt vo n  d e n  H e id e n ,  dass auch sie Gottes uns ich t
b a re s  W e s e n  aus se inen  W e rk e n  hä tten  ersehen  kö n n en ,  
u n d  so m anche  W e ise n  des A lte r thum s d ie n e n  z u r  Bestä
t ig u n g  d ieser  L ehre .  A b e r  ob  auch de r  M ensch  sogar, 
w ie  w ir  nach  d e r  O ffenbarung g lau b en  m üssen , u r sp rü n g 
l ich  e ine  re ine re  E rken n tn iss  gehab t hat, in  de r  Geschichte ' 
f in d en  w ir  ih n ,  ausser d em  e in en  V o lk e ,  w elches Gott 
z u r  F o r tp f lanzung  se iner  r e in e n  L e h re  ausersehen  hatte, 
ohne  d ie se lb e ,  u n d  selbst d ie  Geschichte  dieses V olkes  
ze ig t z u r  G e n ü g e ,  w ie  sehr es dem  von de r  S inn lichkeit  
n ied e rg eh a l ten en  M enschen  schw er f a l l e , die E rkenn tn iss  
des e i n e n  unsich tb a ren  Gottes re in  zu b e w a h re n ,  w ie  
v iel m e h r ,  von dem  L ichte  d e rse lb en  en tb lö ss t ,  sich au« 
e igener  K raft dazu zu  e rheben . V o n  d e r  an d e ren  Seite 
a b e r  geht w ie d e r  aus a llen  he idn ischen  R e l ig ionen  he r
vor ,  dass d e r  M ensch  d e r  Id ee  d e r  G ottheit  n ich t  en t
b e h re n  k ö n n e ,  dass sie sich ihm  n o th w e n d ig  au fdringe , 
u n d  dass som it  das G efühl se iner  A b h äng igke it  von der
se lben  t ie f  in  ihm  w u r z e le ,  u n d  das ist e twas Grosses 
u n d  A ch tu n g sw ü rd ig e s , w as d e m  Schüler an ’s H e rz  ge
leg t w e rd e n  muss. W ie  sehr sich auch die E rkenn tn iss  
Gottes durch  d e n  S iindenfall v e rdunke lt  hatte  u n d  d e r
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M ensch  de r  S innlichkeit  verfallen w a r ,  n e b e n  d em  s inn
l ic h e n ,  n iederw ärts  s t r e b e n d e n ,  is t  in  ih m  auch e in  gött
liches E lem en t  zu rückgeb lieben .

D er  U rsp rung  de r  m eis ten  he idn ischen  R e lig ionen  ha t  
seine Quelle in  de r  M acht d e r  Natur. D e r  M ensch fühlte  
sich ergriffen von  d em  grossen L e b e n  derse lben  u n d  ah- 
ne te  dar in  das W a l te n  grösser geheimjiissvoller Kräfte, 
w elche  ihm t L ich t  u n d  W ä rm e  g ä b e n ,  seine N ah ru n g  aus 
d e m  d u n k e ln  Schoosse der  E rde  e m p o rk e im e n  liessen, 
ab e r  auch m it  fu rch tbarer  M acht seine H offnungen u n d  
seine F re u d e n  vernichteten . A b e r  sein s inn licher S tand
p u n k t  liess ihn  n ich t  sich zu de r  Idee  e i n e s  un s ich tb a 
re n  Schöpfers u n d  Regierers  des U niversum s e rheben , 
so n d e rn  er ü b e r t ru g  die göttliche Idee  a u f  die sich tbaren  
T räg er  se iner  ew ig en  Macht. So w u rd e n  H im m e l  u n d  
E r d e ,  Sonne u n d  M o n d ,  M eer  u n d  F e u e r ,  oder  die in  
d iesen  w a l te n d e n  Kräfte zu G ö tte rn ,  u n d  in d e m  der  
Merfsch d iese lben  pe rso n if ic i r te , gab er  ih n e n  A ttr ibu te ,  
w elche  die W irksam ke it  d ieser  Kräfte versinnlichten  (Sym
bolik). Alle a lten  R e l ig io n e n ,  die ausserhalb  d e r  Offen
b a ru n g  s te h e n ,  h ab en  diese G ru n d lag e ,  h ie r  m it  e iner 
t ieferen  , do rt  flacheren u n d  b esch rän k te ren  .Auffassung 
des N aturlebens verbunden . A u f  de rse lben  G rund lage  er
w uchs  n u n  a uc h ,  theils aus eigen  e r fu n d e n e n ,  tlieils von 
aussen e ingefüh rten  E lem en ten  der  H a u p tb e s t a n d te i l  de r  
G riechischen G ö tte r ,  w a rd  aber  der  geistigen Stufe d ieses  
Volkes gemäss b ere ichert  durch  andere  von re in  geistigem  
G epräge , u n d  diese w ie  jen e  durch die D ichter  zu  e inem  
G a n z e n ,  e iner  G ötterfam ilie  v e rb u n d e n  (T heogon ie) ,  b i l 
dete  sich ein  reiches u n d  m annichfa ltiges  Göttersystem, 
ausgeschm ückt m it  a llen  R e izen  e ine r  gedankenvollen  P h a n 
tasie dieses vorzugsw eise  poetischen  V o lk es ,  Und be i  a llen  
U n v o llk o m m en h e i ten  die V orzüge  hö h ere r  Geistigkeit vor 
an d e ren  heidn ischen  R elig ionen  an  sich tragend. Diese 
V o rzü g e  sam m t dem  in poetischer H ülle  l iegenden  geisti
gen  Inha lt  jenes  Göltersystems dem  Schüler  in ’s B ew usst
se in  zu  ru fe n ,  halte  ich n u n  fü r  die nächste  Aufgabe des 
L e h re r s ,  w o b e i  e r ,  w ie  b e i  d e r  D ars te llung  jenes Götter
systems, n u r  d ie jen igen  göttl ichen W e s e n  im  A uge  hab en
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w ird  , w elche  w irk lich  G e g e n s ta n d  cles V olksg laubens  un tl  
Volkscullus waren.

N em lich  die ganze  N atu r  liegt m it  ih rem  L e b e n  u n d  
ih re n  K räften  in  d ieser  Götterwelt.  V o n  de r  höchsten  bis 
z u r  n ied r ig s ten  Stufe ist sie voll göttl icher W eseri,  w elche  
sie reg ie ren  u n d  b e le b e n ;  daher  auch Flüsse u n d  Q uellen , 
Berge u n d  W ä ld e r  ihre b eso n d e ren  G ottheiten  haben . A b er  
es ist h ie r  ke ine  V ergö tt l ichung  des M ate r ie l len ,  z. B. 
ke ine  V ere h ru n g  d e r  T h ie re ,  w ie  in der  Ind ischen  u n d  
Ä gyptischen  R elig ion  ; d e r  geordnete  K reislauf de r  N atur 
fe rne r  ist rep räsen tir t  durch  die die Jah resze iten  ve rw a l
t e n d e n  H oren . A b e r  auch die W e l t  des Geistes w ird  durch  
e igene  G otthe iten  rep räsen tir t ;  alle Kräfte des Geistes u n d  
v ie le  sittliche Id een  hab en  ihre göttlichen S p en d e r  u n d  
V e rw a l te r :  die L ieb e  u n d  de r  K a m p f ,  die W e ish e i t  u n d  
E r f indungsk ra f t ,  d ie G e re c h t ig k e i t : D ich tkunst u n d  W is 
senschaft s tehen  u n te r  d e r  O b h u t  Apolls u n d  d e r  M usen , 
H e b e  schm ück t m it  J u g e n d  u n d  Blüte, A n m uth  u n d  R eize  
v e r le ih en  die C h a r i ten ,  den  V erb rech er  verfo lgen  die Erin-  
nyen . D er  M ensch  endlich  steht von se iner  G eb u r t  an  
u n te r  göttlicher O b h u t  u n d  B es t im m u n g ;  b e i  se iner  Ge
b u r t  ist d ie Eile ithyia  h i l f re ic h , die P a rcen  sp in n en  d e n  
F a d e n  seines L eb en s  ; die Seele geleite t H erm es  in  das 
R e ich  des Hades. N irgends ab e r  ist h ie r  e in  abso lu t b ö 
ses ,  das G ute  bek äm p fen d es  W e s e n ,  w ie  im  Pars ism us. 
D urch  d iesen  U m fang  e ine r  poetisch  - geistigen G ötterw elt  
u m g a b  die Griechische R elig ion  fast a u f  allen Schritten  
d e n  M enschen  m it de r  Ah n u n g  des G ö tt l ich en ,  u n d  hat 
sie sich dadurch  unstre it ig  ü b e r  andere  R e l ig io n e n ,  n a 
m en t l ich  des Orients e rh o b e n ,  u n d  w e n n  sie auch diese 
G ötter  ve rk ö rp e r te ,  so hat sie ih n en  doch die  w ürd igs te  
u n d  schönste  Gestalt g e g e b e n ,  die m e n sc h l ic h e , u n d  jen e  
th ie r ischen  G estalten  u n d  A ttr ibu te  d e r  P h ön ic ischen  u n d  
Ä gyptischen  G ötter  verabscheut. Die A ttr ibu te  de r  G rie
chischen Götter v ie lm ehr s ind  durchaus edle Sym bole  u n d  
ha t  auch darin  die Griechische Phantasie  das schöne Maass 
b e w a h r t ,  w elches sie sonst an  d en  Tag legt. Nichts desto 
w e n ig e r  m üsste  m a n  allerd ings sagen , dass jene  V ie lheit  
de r  G ötter n u r  e ine  gänzliche Z e rsp l i t te ru n g  d e r  göttl ichen
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I d e e , die völlige E n tfe rn u n g  von  d e r  E in h e i t  derse lben  
h erb e ig e fü h r t  habe. A b e r  diese G ö tte r ,  zw ar  e inze ln  w ir 
k e n d ,  je d e r  in  se inem  b e so n d e re n  W irkungsk re ise  , b i lden  
e ine Fam il ie  u n d  leben  in  e in em  Staate z u sam m en , an dessen 
Spitze E in e r  s te h t ,  Z e u s ,  d e r  O rdner  de r  W elt ,  de r  V ater  
der* M enschen  u n d  G ö tte r ,  dessen m ächtigem  W il len  Alle 
gehorchen m üssen . In  d ieser  Idee des obers ten  Gottes, 
w elche  sich durch die ganze R elig ion  der  A lten  h in d u rch 
z ie h t ,  liegt de r  K e im  e iner  re in e ren  E rkenn tn iss  , e in  
S treben  nach der  E in h e i t  der  göttlichen I d e e , die d e n n  
in  den  späteren  D ich te rn  im m e r  re in e r  hervortritt . Ja  m an  
k a n n  selbst «mit grösser W ahrsche in lichke it  b eh a u p te n ,  
dass dies de r  älteste u n d  u rsp rüng liche  helleniscße Gott 
wrar. Das Orakel in  D odona  ist das älteste in  G riechen
la n d  , u n d  das ist e in  Orakel des Z e u s , u n d  dieses hat 
d en  P e lasgern  erlaubt, die N am en  d e r  ü b r ig e n  G ötter  von 
den  B arba ren  a n z u n e h m e n  (Herod. II. 52* ff.). D iese durch  
Z eus  repräsen tir te  E inhe it  de r  göttl ichen Idee  m uss d em  
Schüler  m it  a llem  N achdruck  vorgehalten werden*  u n d  da 
geradehin  de r  A nsich t von Zeus sich de r  vorher an g e d e u 
tete  Fortschritt  der  re lig iösen  V o rs te l lungen  am  klars ten  
d a rs te l l t ,  so w ill  ich d a rü b e r  h ier  ausführlicher red en  u n d  
dabe i  besonders  d ie jen igen  D ichter  h e rv o rh e b e n ,  w elche  
der  Schule nahe  stehen.

Nach de r  T h e o g o . n i e  also ist er der  U rh eb e r  e ine r  
geordne ten  W eltherrschaft .  E r  hän d ig t  die finsteren N a tu r
kräfte  u n d  die a lten  unm ensch lichen  Götter ( l i t a n e n k a m p f :  
S. Theog. v. 629. ff .) , u n d  nach d em  er sie in  d en  Tartarus 
g e s tü rz t , herrsch t er im  H im m e l ,  „ d e n  en tf lam m eten  
Blitz  in  de r  H a n d  u n d  d e n  ha l len d en  D o n n e r ,  Seit er 
d e m  K ronos an M acht obsiegete ; w o h l  aucli vertheilt  er 
U n te r  d en  E w ig en  Alles zugleich u n d  bes t im m te  die 
E h re n “ *) (ebemls. 71. 881.). E r  ve rb inde t  sich zue rs t  m it

••
*) Hier wie bei Homer habe ich die wörtlichen Stellen nach der Voss. 

U ebers. gegeben , die jedoch mit dem Original überall verglichen, 
und wo es der Sinn zu erfordern sch ien , verändert oder anderwei
tig  berichligt ist. Hesiods Verse sind übrigens nach der Ausg. von  
GöttL citirt.
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M e tis ,  d e r  E insich t (886.)» u n d  T h e m is ,  d e r  G erechtigkeit  
(901.), u n d  von  ih m  e n tsp r in g en  die das Schicksal verw al
te n d e n  M o re n ,  die H o ren  (901.), die C hariten  (907.) u n d  
die  M u sen  (915.), , ,w elche  d en  Z eus , d e r  M enschen  u n d
E w ig e n  V a te r  h ö c l ip re is e n , A n fangend  u n d  end ig en d  
m i t  dem  G esänge , W ie  er d e n  E w ig en  w e i t  an  Gev^alt 
vorraget u n d  A llm acht “  (47. ff.), A thene , die Göttin  de r  
W e ish e i t  (921.), u n d  A p o llo ,  de r  Gott de r  rich tigen  E in 
s icht u n d  M ilde (915.), H e r m e s ,  de r  Gott de r  E rf indung  
(938.), u n d  Dionysos, de r  S p en d e r  der  F re u d e n  (938.), en d 
lich H ephästos  u n d  Ares. E r  ist also de r  U rsp rung  der  
m e is ten  G ötter re in  geistigen W e s e n s ,  u n d  N ie m a n d  w ird  
die  Gerstigkeit de r  he llen ischen  R elig ion  schon in  d iesen  
ih ren  E le m e n te n  ve rk en n en .  Diese V o rs te l lu n g en  stelle 
ich  üb r igens  h ie r  als die a l lg em e in en  u n d  d e r  g anzen  
ü b r ig e n  Z e i t  zu  G ru n d e  l ieg en d en  voran, ohne dam it  den  
U rsp ru n g  de r  T h eo g o n ie  vor d e n  hom erischen  G edich ten  
b e h a u p te n  zu  w ollen .

Se ine  M ach t u n d  O berherrschaft  ü b e r  die an d e ren  
G ö t te r ,  ja  ü b e r  das W elta l l  selbst, geh t n u n  auch durch  
b e id e  Gesänge H o m e r s .  Sein  R ath  (11. I. 5.) w ird  in  
d e r  I l i a s  erfüllt  gegen  alle Anschläge u n d  E in m isch u n g  
d e r  ü b r ig e n  G ö tte r ,  u n d  u n te r  a llen  S ch ilderungen  se ine r  
auch  die  N a tu r  u m fassenden  M ach t liefert 11. V III .  7. ff. 
d ie  e rh a b e n s te ,  w o  Z eu s  zu  den . ve rsam m elten  G ötte rn  
also re d e t :

„ K e i n  U nste rb licher  hier, ob  er Gott sei oder  ob Göttin ,
T rach te ,  w ie  dies m e in  W o r t  er v e re i te le ; alle zugleich  ihr,
S t im m et  m ir  b e i ,  dass ich eilig V o llen d u n g  schaffe d e m

W erke.
W e n  ich’ je tz t  von d en  G ö tte rn  gesonderten  S innes er

k en n e  ,
D a ss .e r  geh t  u n d  T roer  b egüns tige t  od e r  A chäer ,
Schm ählich  geschlagen fü rw ah r  k eh r t  Solcher m ir  h e im

zurr* O lym pus!
O der  ich fass ' u n d  s c h w ie g ’ ih n  h inab  in  des T arta rusD

D u n k e l ,
F e rn e  , w o  t ie f  sich öffnet d e r  A b g ru n d  u n te r  der

E r d e ;
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D e n  d ie  e iserne P fo r te  verschleusst u i \d  d ie  eherne
S c h w e lle ,

So w e i t  u n te r  d e m  A is , w ie  ü b e r  d e r  E r d ’ ist de r
H i m m e l !

D a n n  v e rn im m t  er, w ie  w e i t  ich d e r  m ächtigste  sei vo n
d e n  Göttern.

A u f  w o h la n  ih r  G ötter  v e r su c h te ,  dass ih r  a l l ’ es er
k e n n e t ;

E in e  goldene K ette  be fes t igend  ob en  am  H im m e l ,
H ä n g t  d a n n  a l l ’ ih r  G ötter  euch  an  u n d  ih r  G ö tt in n en

.a l le  :
D e n n o ch  zögt ih r  n ie  v om  H im m e l  herab  a u f  d e n

B o d en
Z e u s ,  d e n  O rdner  d e r  W e l t ,  w ie  sehr ih r  räng t in  der

A r b e i t !
W e n n  n u n  ab e r  auch  m ir  m i t  E rn s t  es gefiele zu

• z i e h e n ;
Selbst m i t  de r  E rd '  euch  z o g ’ ich em p o r  u n d  selbst m it

d em  M ee re ,
U n d  die K ette  da rau f  u m  das F e lsen h au p t  des O lym pos
B ä n d ’ ich fe s t ,  dass sch w eb en d  das W elta l l  h i n g ’ in

der  H ö h e !
So w e i t  r a g ’ ich v o r  G ötte rn  a n  M a c h t ,  so w e i t  vor

d en  M enschen . “

Das W a l le n  se iner  L ocken  b e i ’m  Schw ur erschü tte r t  d en  
O lym p (I. 527.), u n d  u n te r  se inem  G ange e rb e b e n  die H ö 
h e n  desse lben  (V III .  443.); u n d  die E p ithe ta  se iner  M acht 
s ind, ausser  d e n  a l lgem einen  vscpE^ysQsta, TteXcuvEcpriS} vsq- 
ipixsQavvog, in ’s B esondere : de r  Grosse (fleyag X II .  244., 
X IX .  5 0 2 .) ,  d e r  h och th ronende  V a te r  (7icczrjQ vip lfryos
X I.  544.), de r  W eitsch au en d e  (evQvonu X V I .  2 4 L ) ,  de r  
höchste  O rd n e r  (vitaxog pijäveaQ V I I I .  22.) ? de r  höchste  
u n d  beste  de r  Götter (&säv vxaTos xal ccqlötos X IX .  258.), 
d e r  V a te r  d e r  M en sch en  u n d  Götter (narriQ avÖQav te  

te  X X .  56. u. a. v. a. St.)

D em gem äss  h a b e n  auch  die G ötter  k ind liche  E hrfu rch t  
vor Z eu s  als ih rem  V ate r  (I. 533.) u n d  scheuen  se ine  
M ach t u n d  se inen  W illen . „ D e n n  soba ld  er es wollte ,
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t ler  D on n erg o t t  des O lym pos Schm ette r t’ e r  uns von d en  
T h ro n e n :  d e n n  er  ist m äch tig  vor  A l l e n “  sagt H e- 
phästos (I. 579. 80. Cf. 588. ff., X X I .  *193.) „ A l le  die 
a n d e re n  G ölter  , so viel d en  O lym pos b e w o h n e n ,  Fo lgen  
ja d ir  w illfährig  u n d  h u ld ig en  d e in em  G ebote “  Ares 
(V. 877.). Sie b r in g e n  vor ihn  ihre K lagen  u n d  n e h m e n  
in  de r  N oth  ihre  Zuflucht zu  ihm  , w ie  Thetis  (I. 350.) 
u n d  die verw unde te  A fro d i te , desg le ichen  der  verw undete  
Ares (V. 864. ff.), u n d  Pose idon  (VII. 445. ff.); u n d  w e n n  
auch w id e rs t re b e n d  fü g en  sie sich doch se inem  W il le n :  
w ie  H e r e ,  fo r tw äh ren d  rryt ihm  in  H a d e r ,  dennoch  zu  
d e n  G ötte rn  sag t:  „ D u ld e t  d e n n ,  w as er  auch im m e r
des U nheils  jeg lichem  s e n d e t“  (XV. 109. Cf. IV. 5 5 . f.), 
u n d  Poseidon , o b w o h l  an  M acht dem  Zeus  sich gleich d ü n 
k e n d  u n d  g ro l len d :  „ N im m e r m e h r  v e r la n g '  ich m it
Z eu s  d e m  K ro n id e n  zu  k ä m p fe n ,  Ich  u n d  die A n d e ren  
h ie r ;  d e n n  e r  ist m äch tig  *or A l l e n “ (VIII.  210. Cf. 
X I I I .  3 4 5 . ,  X V . 186).  Oft ersche inen  sie geradezu  als 
D ien e r  des Z e u s ,  w ie  A pollo  (XVI. 665.) u n d  H erm es  
( X X I V .  3 3 4 . ) ,  u n d  Ares u n d  A p o llo ,  die von K ro n io n  
g esan d t ,  e in  ganzes J a h r  lang  dem  L a o m e d o n  fröhnen , 
je n e r  I l io n  b a u e n d ,  d ieser  h ü te n d  das V ieh  a u f  dem  Ida
(X X I .  443.).

E r  ist fe rne r  de r  V olls trecker des Schicksals. E r  hält  
die  W ag e  desse lben  in  se iner  H a n d  (VIII. 68.) u n d  ver
k ü n d e t  die V erh än g n isse  de r  fo lgenden  Tage (V III.  462.,
477.,  X V . 62.). Z eus  ge lieb te r  Sohn Sarpedori ist dem  
V erhängn iss  verfa llen ; dennoch  zw eifelt Z e u s ,  ob er es 
n ich t  aufsch ieben  soll (XVI. 431.). Ä hnliches in  B ezie
h u n g  au f  Patroklos (X V I.  645.) u n d  H ek to r  (X X II .  174.). 
Achills Schicksal ist de r  R a th  des grossen K ro n io n  (X V II .
408.).

W ie  die G ölte r ,  so e rk e n n e n  auch die S te rb lichen  
seine A llm acht a n ;  sie b e z ie h e n  die w ich tigs ten  A nge
legenhe iten  au f  ihn  u n d  b e te n  zu ihm  vor a llen  an d e ren  
G öttern : „ d e n n  sein ist s iegende A llm ach t“  (11.118.): „Nie 
m ag  je  e in  M a n n  Zeus  h in d e rn  im  Ralhschluss, Nicht 
d e r  gewaltigste  se lbs t;  d e n n  er  ist m äch tig  vor  A l l e n “ 
(V III.  143. Cf. I X  17. f.). E r  ha t d e n  A g a m e m n o n  z u m
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Z u g e  nach  Troja  erregt u n d  ihm  glücklichen A usgang ge
lo b t  (II .  ILO. Cf. II .  305. u n d  353.). S e m  Z w is t  m i t  Achill 
ist e in  U n h e i l ,  das Z eu s  ihm  sandte  (II .  375.); ihn  fleht 
e r  u m  Sieg (II. 412.), so w ie  P r ia m o s ,  dass er b e i  Achill 
B a r m h e r z i g k e i t  finde u n d  G nade  (X X IV . 302.); d e r  m i t  
d e n  T ro e rn  b esch w o ren e  V ertrag  ist Z eu s  he il iger  B u n d  
(III. 107.) u n d  e r  w i rd  dort im  S chw ur vor an d e ren  G öt
te rn  gen an n t  (III. 275. Cf. 298.). „ Z e u s  e rk en n t  es al
le in  u n d  die än d e rn  uns te rb l ich en  G ö tte r ,  W e m  n u n 
m e h r  von B eiden  das Z ie l  des T odes verhäng t is t .“
(III .  308.). M en e lao s ,  im  Begriffe m it  Par is  zu  k äm pfen ,  
flehet: „ H e rrsc h e r  Z eus , lass strafen m ich  ihn, de r  zuers t
m ich  b e le id ig t ,“  (III. 351.), u n d  beklag t sich üb e r  seine 
H ärte ,  als de r  Erfolg des Kam pfes  für ih n  vereite lt  w ird  (III. 
365.). Als das Loos en tsche iden  soll, w e r  von d en  9 Achäi- 
schen  H e ld en  gegen  H ek to r  sich ste llen  so lle ,  heisst es :  
„  A b er  das Volk hob  f lehend die H ä n d ’ e m p o r  zu  d e n  
G ö tte rn ;  Also be te te  M an ch e r  d en  Blick gen H im m e l  
g ew en d e t :  V a te r  Z e u s ,  g ieb  Ajas das Loos “ (VII. 177. 
Cf. 202. 411.). N estor  e rm a h n t  d ie  zu A chill gesende ten  
H e ld e n  z u r  Stille de r  A ndach t:  „ D a s s  w i r  Z eus  d e n
K ro n id en  zuvor  anflehn u m  E r b a r m u n g “  (IX . 171.). 
„ H e b e  die H ände  zu Zeus  u n d  sende  d em  M a n n  e in  Ge
schoss h i n , “  sagt Ä neas zu  d em  nach  D iom edes  z ie 
le n d e n  P andaros  (V. 174.).* Achill sp en d e t  d em  V ate r  
Z eus , dem  dodonäischen , aus e in em  ihm  allein  geheilig ten  
B echer u n d  b e te t  zu  ih m  u m  Sieg fü r  Patrok los  (XVI. 
225. ff.).

Z eus  w a l te t  u n u m sc h rä n k t  ü b e r  das L eb en s lo o s  der  
M enschen . N achdem  II. X X . 207. A neas  sein  Ge
schlecht gegen  A chill  g e rü h m t ,  setz t e r  (v. 242.) h in z u :  
„  Doch d e r  M enschen  G ede ihn  J) v e rm ehr t  u n d  m in d e r t  
K ro n io n ,  W ie  sein H erz  es geb ie te t ,  d e n n  e r  ist m ächtig  
vor A l le n .“  E r  theilt  d e n  M enschen  die gu ten  u n d  b ö 
sen Schicksale aus :

„ D e n n  es s tehen  zw ei Fässer  gestellt an  de r  Schwelle
K ro n io n s ,

V oll  das e ine  von G ab en  des Wehs-, das and re  des Heiles.
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W e m  n u n  v erm isch t  austheile t  d e r  d onnerfrohe  K ron ion ,  
S o lchen  trifft abw ech se ln d  e in  böses Loos u n d  e in  gutes. 
W e m  e r  ab e r  des W eh s  a u s th e i l t ,  d e n  verstösst e r  in

Schande, *)
U n d  he rzn ag en d e  Noth a u f  de r  heil igen  E rde  verfolgt ihn , 
Dass n ic h t  G ötte rn  geehrt  noch S te rb lichen  b a n g ’ er

u m h e r i r r t .“  (X X IV . 527. ff.)*
,, L e ich t  ja  e rk en n t  w i rd  Z eu s  w a l te n d e r  Schutz  von 
d e n  M en sc h e n ,  Sei r t ,  w elche  e r  hoch  m i t  g län
z e n d e m  R u h m e  v e rh e rr l ich t ,  Als die e r  n ied e rb eu g t ,  
u n d  n ich t  zu  ve r the id igen  a c h te t“  (X V . 490.). E r  
sp en d e t  Segen  des R e ich thum s a u f  d ie ,  w elche  e r  l ieb t,  
w ie  die R h o d ie r  ( I I .  6 6 8 .) ,  „ w e lc h e  g e d ie h e n “ 
„ W e r t h  d e m  Z e u s ,  der  Götter u n d  s terbliche M enschen  
b eherrsche t;  (Segnend  he rab  goss ih n e n  des R eich thum s 
Schätze K ro n io n .)“  Selbst an W e ish e i t  vo rw altend  vor 
G öttern  u n d  M en sch en  (X III .  631.) g ieb t er  ab e r  auch d en  
M en sch en  V ers tan d  u n d  schafft u n te r  ih n en  W eise  ebenso  
w ie  H e ld e n  (X III .  730. 31.).

S ü n d e  u n d  U ngerech tigke it  w e rd e n  von  ihm  gestraft. 
E r  straft an  d en  M en sch en  die V e rsü n d ig u n g  gegen die 
G ö tte r ;  w ie  er d e n  th rak ischen  F ü rs te n  L ycurg  b len d e te  
w e g e n  d e r  V e rh ö h n u n g  des Dionysos (VI. 128.) ; u n d  
ebenso  das an  M en sch en  beg an g en e  U n re c h t ,  sonderlich  
u ngerech te  R ich te r  ode r  K ö r t ig e : ,, R e issende  W asse r
ergiesset Z eu s  , h e im su c h e n d  in  Z o rn  die F rev e l th a ten  
d e r  M ä n n e r ,  W elch e  gew altsam  r ich tend  im  V olk  die 
Gesetze v e r d r e h e n , U n d  ausstossen das R e c h t ,  sorglos
u m  die R ache der  Götter. ....................u n d  verheer t  s ind
die W e rk e  de r  M e n s c h e n “  (X V I. 385. ff.). E r  ist R ä 
cher des M eineids  (IV. 158.), als de r  w ahrhaftige. „ D e n n  
n ich t  w ird  d em  B etrüge m it  H ülfe  e rscheinen  K r o n io n “ 
(IV. 235.). E r  ist auch B eschü tzer  des Gastrechts (j-stviog) 
u n d  straft s c h w e r ,  die sich dagegen  v e rsü n d ig e n ,  w ie  
d ie  T ro e r  w e g e n  d e r  F reve ltha t  des Paris  (X III .  629.). 
I n  ih rem  U n m u th  a b e r  sch re iben  die M enschen  n ich t  sel
te n  d e m  Z eu s  ihre  e igenen  Feh ltr i t te  z u :  „ A b e r  nach
d e m  ich  gefehlt  l in d  Z eus  d ie  B e s in n u n g  m ir  w e g n a h m  “

*) XüjßljtOV t&t]xt.
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sagt A g a m e m n o n  (X IX . 137.), u n d  A ch il l :  „ V a te r  Zeus,
t r a u n  grosse V e rb le n d u n g e n  g iebst  d u  d e n  M ä n n e r n ; “ 
w o  es nem lich  g ilt ,  se inen  R a lh  zu  e rfü l len  (X IX . 270.). 
Z eu s ,  G e s c h i c k  u n d  E rinnys  s ind  Schuld  am  V erg eh en  
de r  M enschen  (X IX . 85.) u n d  die  Schuld  selbst (’-dtrj) ist 
Z eu s  erhabene  T och ter  (X IX . 91.); a b e r  auch die re u ig en  
B itten, ■welche die H e rz e n  d e r  M enschen  e rw e ich en ,  u n d  
als he ilende F o lg en  d e r  Schuld  n a c h g e h n ,  s ind  Z e u s  des 
e rh a b e n e n  Töch ter  (IX. 502. ff.).

D o n n e r  u n d  Blitz s ind  seine v e rn eh m b ars ten  Ze ichen , 
w elche  F ü rs ten  u n d  V ö lke r  erschrecken oder  e rm u th ig en  
(II. 353., V II I .  7 5 . ,  132-, 170.); sogar Götter erschrecken  
(X X I.  193.); dessgleichen se in  kön ig licher Vogel, de r  A d 
le r  , e in  glückliches Z e ich en  d e n  S te rb lichen  (V III.  218.,
XII. 200., X III .  819:, X X IV . 314 ); R eg en  u n d  H agel u n d  
S chneegestöber w e rd e n  durch  ihn  gesandt (X. 5.). E r  ver
d räng t  die W o lk e n ,  dass cs helle  w ird  (X V I. 297.),  u n d  
sam m elt  sie zu m  S tu rm w elte r  (X V I. 364., X II .  252 .) ;  er 
sp an n t  den  p u rp u rn e n  Bogen am  H im m e l  a us ,  e in  Z e i
chen  zu sein e n tw ed e r  des Kriegs oder des W in te rs tu rm s  
(X V II .  547.); er ,lässt Thau  m it  Blut aus dem  Ä ther  her
ab träufe ln  zu m  Z e ich en  des b lu t ig en  Krieges (XI. 52.), 
u n d  M eteore  w e rd e n  von ihm  gesand t,  Schiffenden oder  
d em  gewaffneten  H eere  zu m  Z e ich en  (IV. 75.). E r  ist 
ü b e rh a u p t  U rh eb e r  a ller V o rb e d e u tu n g e n  (Tcavo^Kpatog), u n d  
als Solchem  opfern  ihm  die D anaer  in  ih rem  L ager  (V III .  
250.). Doch ver trauen  die M enschen  n ich t übera ll  au f  die 
Z c ic h e n ; w ie  I lek to r :  „ I c h  achte sie n i c h t . “  — „ W i r  
ve r trauen  a u f  Z eus  des a llm äch tigen  R athsch luss ,  D er 
die S te rb lichen  a l l ’ u n d  die ew igen  G ötter  beherrschet.  
E i n  W ah rze ich en  n u r  g i l t :  das V ate r lan d  z u - e r r e t t e n “
(X II .  238. ff.).

Als K önig  de r  G ötter ist er auch B egründer  d e r  w e l t 
l ichen  M a c h t ; er hat die K önige  e ingesetzt  u n d  ih n en  Z e p te r  
u n d  seine Gesetze vertraut (11.205., 1.237. 11.102., V I.  159., 
IX . 98.). jj Seine E h r  ist von Z eu s  u n d  ihn  sch irm t 
Zeus  w a ltende  V o rs ic h t“ (II. 197.). Sie s tehen  daher  
u n te r  se inem  b eso n d e re n  Schutze (I. 237.) ,  u n d  die H e 
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r o ld e ,  als V e rk ü n d ig e r  des k ön ig lichen  W il len s  s ind  Bo
te n  des Z eu s  u n d  d e r  M en sch en  (I. 133.)*

Sein  N am e w ird  end lich  auch in  d ie  U n te rw e lt  ü b e r-  
ge lragen  , u n d  d e r  G eb ie te r  d e rse lb e n ,  sonst H ades  ge
n a n n t ,  heisst auch Zevg y,axa%&6vLog, de r  m it  Persefone  
zu sam m en  die  fu rch tbaren  F lü ch e  erfüllet ( X I X ,  456.).

N e b e n  d iesen  an  sich w ü rd ig e n ,  w e n n  auch in  m a n 
cher H ins ich t  noch  k in d isc h e n ,  V o rs te l lu n g en  von  Z eus  
f indet sieh n u n  ab e r  in  d e r  Ilias auch e ine  anstössige Be
h an d lu n g  d e s s e lb e n , w ie  a ller ü b r ig e n  G ö t te r , uncl es 
w äre  de r  M ü h e  w e r th ,  e in m a l  zu u n te rsu c h e n ,  w ie  w e it  
sich auch h ie r  e ine  V ersch iedenhe it  de r  Sänger e rk e n n e n  
lasse. Im m e rh in  fällt sie dem  Z e ita l te r  z u r  Last. Ich  
m e in e  ab e r  h ier  n ich t  bloss solche V ors te l lungen , die m eh r  
e ine  sinnliche  A u sm alung  de r  M ach t u n d '  Natur de r  G öt
te r  s i n d ,  als das E ssen  u n d  T r in k e n  d e r s e lb e n ,  ih r  u n 
sterbliches B lu t ,  dass sie v e rw u n d e t  w e rd e n  k ö n n e n ,  fer
n e r  von ih re r  Stärke u n d  G rösse ,  w e n n  Pose idon  in  v ier 
A nsä tzen  von  d e m  th rak ischen  Samos nach  Agä im  P e 
lo p o n n es  h in iibe rse lz t  (X I I I .  1 6 . ) ,  w e n n  seine S tim m e 
erschallt ,  w ie  „ w e n n  zugleich  n e ü n  tau sen d  daher- 
s c h r e in , ja z e h n tau sen d  R üstige  M ä n n e r  im  S t r e i t , zu  
schrecklichem  K a m p f  sich b e g e g n e n d “ (XIV. 148), w e n n  
de r  v e rw unde te  Ares b r ü l l t ,  w ie  n e u n  oder  z e h n tau sen d  
k äm p fen d e  M än n e r  (V. 846.), w e n n  die  K u p p e l  des H elm s 
de r  A thene  gesch ildert  w ird ,  gross, F usskäm pfe r  aus hun d er t  
S täd ten  zu decken  (V. 744 .) ;  fe rn e r ,  w e n n  Eos aufsteigt 
aus d em  L ag er  des hochgesinn ten  T ithonos oder* des Oke- 
anos F lu ten ,  „ G ö t t e r n  das L ich t  u n d  sterb lichen  M e n 
schen zu b r i n g e n “ (X I. 1. u. v. a. S t .) ;  w e n n  als Zeus  
d o n n e r t  u n d  P o se id o n  „g rau n v o ll  die E rd ’ e rschüttert  u n d  
de r  Berg’ aufsteigende, H ä u p te r ,“ de r  Scha tten-Fürst  Aido- 
n eu s  darob  e rschrick t,  u n d  b e b e n d  vom  T hrone  m it  Ge
schrei au fsp r in g t ,  „d a s s  ih m  von o b en  N icht d ie  E r d ’ 
aufrisse de r  L anderschü ttre r  P o se id o n ,  Dass n ich t  M en-  
sehen  e rsch ien ’ , u n d  U nste rb lichen  se ine  B ehausung  
F ürch te r l ich  d u m p f  voll W u s te s ,  w o v o r  selbst g rauet d e n  
G öttern  “  (X X . 56.). Alles diess k a n n  in  d e r  Schw äche 
des geis t igen  S tandpunk ts  E n tsch u ld ig u n g  finden. A b er
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auch alle ü b r ig e n  M ake l  d e r  S te rb lichen  w e rd e n  au f  die 
G ötte r  überge tragen . Sie s ind  m it  e in an d e r  in  Z w iespa lt  
u n d  Haxler, sie täuschen e in an d e r  (V. 826.); A frodite  re iz t 
als g em eine  K u p p le r in  P ar is  u n d  H elena  zu  s inn licher  
L ie b e  (III .  374 .) ,  u n d  e ine  d e r  u n w ü rd ig s te n  Scenen  b ie 
te t  dar  II. X X I.  47!>. Dort v e rhöhn t A rtem is  d e n  Apollo, 
w i rd  von der  I le re  zu rech tgew iesen  u n d  dabe i  u n v e r 
schäm te H ü n d in  (kvov äddseg) g e n a n n t ,  ja sie b e k o m m t  
Streiche u m  die O hren  u n d  flieht w e in e n d  a u f  die K n iee  
des V a te rs ;  e ine  S te lle , die m ir  am  m eis ten  das Gepräge 
eines ganz f r e m d a r t ig e n , u n w ü rd ig e n  E inschiebsels  zu  
tragen  scheint, so wie üb e rh au p t  dieses Buch das schwächste 
se in  m öchte . A b e r  es w äre  e in  un d an k b a re s  Geschäft, e in  
genaues V erzeichniss  von  a llen  d en  Schw ächen  zu  liefern, 
an d en en  diese G ölter  de r  Ilias le iden . U n d  von  d iesen  
Schw ächen  ist auch K ron ion  n ich t  frei. Sein  H ad e rn  m i t  
H e re  u n d  den  anderen  Göllern  ist zw ar  m in d e r  b em er-  
kensw crlh  , w e il  dieses durch die W iderspenstigkeit  u n d  
P ar te il ichkeit  derse lben  n o th w en d ig  w ird . A b e r  er täuscht 
A g a m e m n o n  durch  e inen  trugvollen T ra u m  (II.  6.), so dass 
d ieser  Recht h a t , sich ü b e r  seine G rausam keit  zu  b e 
schw eren. 11. IV. 64. ff. b i t te t  H ere  d en  Z e u s ,  e r  solle 
versuchen  , ob etwa Pallas die I roer  re izen  k ö n n e  w id e r  
den  E id sch w u r ,  u n d  e r  gehorcht. Nach de r  e rh a b e n e n  
S childerung  se iner M acht (11. V III .  5. ff.) w e n d e t  e r  sich 
w ie  de r  schw achherzigste  V a te r  zu A thene  u n d  sp r ich t:  
„ F a s s e  d ich , T r i to g e n e ia ,  m e in  T ö ch te rch en ,  n ich t m it  
des H erzens  Me i n u n g  sprach ich das W o r t ;  ich w il l  
d ir  f reundlich  gesinn t se in .“  Cf. X X II .  174. E r  freu t 
sich an dem  A nblick  des m örderischen  K am pfes der  T roer 
l ind  Achäer (XV. 73. Cf. X X . 74.), u n d  hat ebenso  seine 
L u s t  an dem  K am pfe  de r  Götter am  Skam andros (X X I.  
3 8 5 ) .  E n d l ic h ,  H ere  weiss ihn  durch  K ü ns te  der  L ieb e  
zu u m s tr ic k e n ,  u n d  e r  en tb re n n t  in  s inn licher  L u s t  b e i  
ih rem  A nblicke  (11. XIV.), gleichfalls e ine  de r  u n w ü rd ig 
sten Scenen. E r  w ird  vom Schlafe ü b e r m a n n t , u n d  als 
er e rw ach en d  d en  Betrug m e rk t ,  e rg r im m t e r  u n d  d roh t  
m it  se iner A llmacht. D ie Schuld  (A xk\) selbst w ird  seine
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e rh ab en e  T och ter  g e n a n n t  u n d  diese  ha t  auch  ih n  e in m al  
b e th ö r t  (X IX . 95. ff).

V o n  a llen  d iesen  S chw ächen  ist d e r  Z eus  d e r . O d y s 
s e e  f r e i ,  u n d  viel re in e r  gehalten  u n d  in n ig e r  erscheint 
h ie r  seine O bergew alt  1) in  B ez iehung  a u f  die Göller. E r  
b e ra th e t  in  E in trach t  m it  d en  ü b r ig e n  die W erk e  der  
S te rb l ic h e n , w ie  die T h a t  des Orestes u n d  das verd ien te  
Schicksal Agisths (I. 32. ff.), besonders  a b e r  die H e im k eh r  
des D ulders  O d y sseu s ; u n d  se in  R a th  ist en tsche idend  
fü r  Alle. Calypso lässt a u f  se inen  Befehl d e n  Odysseus 
f re i ,  z w a r  u n g e rn ,  „ A b e r  es k a n n  unm ö g lich  des Ägis- 
erschütterers  “R a t s c h lu s s  W e d e r  durch  Ausflucht m e id e n  
e in  a n d e re r  Gott noch  v e re i t e ln “ (V. 103. Cf. 136. ff.). 
H elios  klagt dem  Z e u s , dass Odysseus G efährten  seine 
R in d e r  geschlachtet (X II .  377.), u n d  Pose idon  e rg r im m t 
zw ar  ü b e r  die S en d u n g  des Odysseus nach  I thaka  durch  
die PJuiaken; dennoch  forscht e r  d en  W il le n  K ron ions  
(X III .  125. ff.). Z eu s  u n d  A thene  s ind  die b e id e n  m äch
t igs ten  Götter, w elche  den  ä n d e rn  M enschen  sow ohl ob h e rr 
sch en ,  w ie  auch uns te rb lichen  G ö t te rn “ (X V I. 260.) 
Afrodite  selbst s teigt zu m  h o h en  O lym pos hinauf, den  M äd
chen  zu erflehen d e n  T ag  der  h o ld e n  V erm äh lu n g  „ Z u m  
h o c h d o n n e rn d e n  Z eu s ;  d e n n  de r  k en n t  Alles a u fs  Beste, 
Gules u n d  böses Geschick de r  s te rb lichen  E r d b e w o h n e r “ 
(X X . 73.). E b en so  .nennen  ih n  uncl flehen zu  ih m  die 
S te rb lichen  vor a n d e re n  G öttern  m i t  Inn igke it .  „ L a u t ,  
sagt Te lem achos  zu  d en  F re ie rn ,  w e r d ’ ich die ew igen  
G ötter  a n f l e h n ,“  9,O b  doch e in m al  Z eu s  schaffe die 
w oh lve rd ien te  B e z a h lu n g “  (I. 379.). „ Z e u s  verhüte  
doch das u n d  alle u n s te rb lichen  Götter. “  N estor (III. 
346.) „ B ie d e r  schein t m ir  d e r  M a n n ,  e in  G e se g n e te r ;  
lasse doch Solchem  Z eus  das gute G ede ihn  , was auch 
im  H erzen  e r  d e n k e t“  (E urynom os II. 33.). A lkinoos 
opfert dem  H errscher  im  D o n n e rg e w ö lk ,  Z e u s ,  d e m  O rd 
n e r  de r  W e l t ,  fü r  die glückliche R ückkehr  des Odysseus 
(X III.  24. Cf. X III .  51. 54.). „G eb e  d ir  Z eus ,  G astfreund, 
u n d  die än d e rn  uns te rb lichen  G ö t te r ,  W as  du  am  m e i
s ten  b e g e h rs t ,  da  du  so gu therz ig  m ich  a u fn im m s t .“  u n d  
„ höre  d e n n  Z eus  zuers t  u n d  d e r  gastliche T isch h i e r , “
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sagt Odysseus zu  E um aeos  (X IV . 53 . ,  158.), u n d  dieser 
vers ichert ,  dass e r  n im m e r  „F re u d ig k e i t  hä tte  h infort ,  zu 
Z eu s  K ron ion  zu  b e ten  44 wollte  er n em lich  je n e n  zuerst  als 
Gast au fn eh m en  u n d  h in te rd re in  töd ten  ( X I V .  406.). 
„ M ö g e  dir  H e im k eh r  d e n n , 44 w ü n sch t  M enelaos d e m  Te- 
le m a c h o s , , ,w ie  du sie w ü n s c h e s t ,  Also Zeus  d ir  vol
len d en ,  de r  d o n n e rn d e  Gatte de r  H e r e 44 (XV. 111. Cf. 180.). 
U n d  L aertes  fleht stets zu  K ro n io n ,  , ,D ass  se in  Geist 
d e n  G liedern  e n tsch w in d ’ in  de r  e igenen  W o h n u n g 44 (X V . 
352.). , , Segne m ir ,44 fleht Odysseus als B e tt le r ,  , , Segne 
m i r ,  h e rrschender  Z e u s ,  d en  T e lem achos u n te r  den  M ä n 
n e r n ,  Dass ihm  Alles geschehe , soviel e r  im  H erzen  b e 
g eh re t“ (X V II .  3 5 4 ) .  I h n  fleht Odysseus u m  ein gutes 
Z e ic h e n ,  z u r  V o llen d u n g  des gegen  die  F re ie r  gefassten 
Anschlags (X X . 98.), u n d  de r  Sänger Fem ios  ü ber leg t ,  ob  
e r  sich flüchte zu m  Altäre des Zeus  equsioq, d raussen  
im  V orhof,  w o  „V iele  Schenkel der  Stiere Laertes  ver
b ra n n t  u n d  Odysseus44 (X X II .  334.).

I n  allem  d em  liegt zugleich de r  G laube  an  se inen  
u n b e d in g te n  Einfluss au f  die m ensch lichen  A n ge legenhe i
ten . E r  sende t  d en  S terb lichen  die Tage u n d  Nächte (XIV.
93., X V . 476.). E r  regne t  (XIV. 45S.), u n d  des Z eus  R e g e n  
e rnäh r t  die G ewächse (IX. 111.); d ie Schiffe fahren  ge
d räng t  vom  W in d e  K ronions (XV. 29 6 ) ,  u n d  er, d e r  W o l
k en sam m le r ,  sende t d e n  Schiffen N ordstu rm  h e r  m it  Or
k a n  (IX. 67.). E r  pflanzt die Geschlechter de r  S te rb lichen  
fort (X V I. 117.). Seine w a ltende  V orsicht ordnete  die F a h r t  
des F luches nach I l io n  (X IV . 235.) u n d  ebenso  die u n 
glückliche H e im k eh r  als Strafe des F revels  (X III .  130., 152.,
159., 288.). E r  hat A treus Geschlecht fü rch terlich  h e im g e
sucht durch  u n h e i lb rü te n d e  W e ib e r  (X I.  436.). E r  be -  
schliesst d e n  Odysseus nach  I thaka zu rü ck zu fü h ren  auch 
gegen  das W id e rs treb en  Pose idons  (I. 76.). V o n  ihm  k o m m t 
Gutes u n d  Böses den  M e n s c h e n : , ,V on Gott k o m m t A n 
deres Ä n d e rn ,  Gutes k o m m t  u n d  Böses von Z e u s ;  d e n n  
e r  herrschet m i t  A l lm a c h t“ 1) (IV. 236.). E r  ertheil t  jeg-
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l iebem  M en sc h e n ,  von  de r  G eb u r t  an  „ E d le n  so w ie  
G er ingen  nach  e igener  W a h l  ih r  G e d e ih e n “ 1) (VI. 188., 
Cf. IV. 207., V II .  244.). E r  gew ahrt das E in e ,  A ndres  
versagt e r ,  „ W a s  sein  H erz  auch im m e r  beschliesst, 
d e n n  er herrschet m it  Allmacht. “  E r  schaut a u f  der 
S te rb lichen  T h u n  u n d  züchtiget d e n , d e r  gefrevelt (X III .  
214.). Seine H a n d  deckt die M enschen  (X IV  1S4.). E r 
ist d e r  Schutz aller F re m d l in g e  u n d  D a rb e n d e n  u n d  ah n 
de t  jede  an  ihnen  b e g an g en e  G e w a l l t h a t  (IX . 270 .,  X III .
213., X IV .  57., 184., 283^, X V I. 421.). E r  g iebt den  S te rb 
l ichen  e in ,  was sie in  d e r  Nolli zu  th u n  h a b e n  (X IV . 
273.), u n d  hilft  ih n en  durch  Z e ic h e n ,  D o n n e r  u n d  Adler  
(II. 147., X V . 159., X X . 98., X X I.  413.). E r  e rkenn t allein  
d a s ,  was bevors teh t  (XV. 522.), u n d  führt die Anschläge 
d e r  M enschen  z u r  V o l le n d u n g  (X V II .  48.). Selbst R ä u b e r  
s te igen  durch  Z eus  Rathschluss a n s  L a n d ,  um  Beule zu 
m ach en  (X IV . 80.). E r  begeis tert  die S än g e r ,  w ie  e r  will, 
D ies oder  J en es  zu  s ingen  (I. 347.). E r  setzt die H errscher  
e in  (I. 387 .) ,  u n d  er s a m m t de r  T h e m is  se tzen  die M e n 
schen  zu  R a th  in  der  V e rsa m m lu n g  u n d  t r e n n e n  sie 
w ieder.

In  H e s i o d s  W e r k e n  u n d  T a g e n ,  d em  schönsten  
D en k m al  antikes E rnstes u n d  f ro m m er  G es innung ,  ist n e 
b e n  de r  A llm ach t b e sonders  de r  sittliche Einfluss des Zeus 
a u f  die H an d lu n g e n  de r  M enschen  üb erau s  re in  ausgeb il
det. Seine E p ithe ta  s in d ,  w ie  im  H o m e r ,  h o c h d o n n e m d  
(v^ißQBfietijs) j hoch th ro n en d  (vipi^vyos), de r  sehr mächtige 
(igiG&evrjg), de r  s in n en d e  (ßrjtioeis: 761.), de r  w eitschauende  
(svQVOita), de r  K ön ig  de r  U ns te rb lichen  (66S.).

E r  ist der  E w ig en  O bergeb ie te r  u n d  die V o llen d u n g  des 
G u ten  zugleich  u n d  des Bösen (669. 2)). E r  ist der O rdner  der  
Jah resze iten  (668. 69.) u n d  sende t  den  F ros t  (564.) u n d  
d en  R eg en  herab  (415.). E r  b e s t im m t die glücklichen u n d  
u ng lück lichen  Tage (769.). Nach se iner  F ü g u n g  s ind  S te rb 
liche sow ohl rühm los  als b e rü h m t ,  u n g e n a n n t  u n d  g e n a n n t :

') okfiov.
2) Ed. GülU.
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„ L e ic h t  ja h eb t  e r  e m p o r ,  leicht auch  d en  G ehobenen
senk t er,

L e ich t  clen G län zen d en  schw ächt er, u n d  stärkt den  V e r 
d u n k e l ten  w ie d e r ,

L e ich t  auch schafft e r  d e n  K ru m m e n  gerad’ u n d  d en
Stolzen versenkt er,

D e r  hoch d o n n ern d e  Zeus , des e rhab en s ten  Hauses Be
w o h n e r “ (o. ff.).

E r  segnet die G erechten  m it F r ieden  (228.), u n d  sende t 
K r ie g ,  H u n g e r  u n d  Pes t  un d  versch iedene  L a n d p la g e n  
z u r  Strafe d e r  U ngerech ten  auf  die E rde  herab  (228., 238. IT.). 
Sein  Auge sieht Alles u n d  b e m e rk t  Alles, am  m eisten  das 
U n re c h t  (268.), u n d  3 M yriaden  U nste rb liche  (D äm onen) ,  
heilige D iener  des Z eus , d u rch w an d e rn  die E rde  u n d  w a 
chen  ü b e r  die W erk e  der  S te rb lichen  (250.). Das R echt ist 
das den  M enschen  von Z eus  verliehene Gesetz (276.), u n d  
d ie  danach  h a n d e l n ,  die segnet m it H eil  Zeus  w a l ten d e  
Vorsich t (281.), u n d  die G erechtigkeit ist seine ju n g fräu 
liche Tochter,

„ H e i l ig  u n d  hehr  auch d em  G öttcrgeschlecht au f  dem
hohen  Olym pos.

Siehe sobald  sie e iner  verkehrt  m issh an d e ln d  bele id ig t ,
Schleunig  z u m  V ate r  Z e u s ,  des K ronos S o h n e ,  sich

setzend,
Kla gt sie das U nrech t an  de r  S te rb l ich en ,  b is  ih r  ge-

biisst hat
Alles V olk  fü r  die S ü n d en  der  K ö n i g e , w elche  m it

Bosheit
A n d e rsw o h in  ab b e u g e n  das R ech t  m it  verd rehe te in  Aus-

sprueh  “  (256.).
D iese Id ee  der  G erechtigkeit  f indet sich h ie r ,  w ie  m an  
sieht, e in em  bere its  sehr v e rd o rb en en  Z e ita l te r  g eg en ü b e r  
am  re insten  u n d  kräftigsten  ausgebildet.  Zug le ich  ist d ie
ser Zeus  durchaus re in  geha lten  von aller m yth ischen  
Z ulhat.

A u f  H esiod  k a n n ,  z u m a l  b e i  dem  Vei’luste d e r  ü b r i 
g e n  D ich ter  der  ganz relig iösen L yrik  d e r  Dorer, ke in  w ü r -  '  
d ige re r  folgen als P i n  d a r ,  de r  von den H o m er id en  sagt 
(Wem. 2. Str. 1.), dass sie ihre R h ap so d ien  m eist (xaitoXk’)

3 *
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v o n  e in e m  V orgesange des Z eus  b eg in n en .  Seine e igene  
tiefe F rö m m ig k e i t  um fasst z w a r  alle G ötter  m it  grösser 
In n ig k e i t ;  doch n e n n t  e r  m eis t  in  se inen  e ih ab en s ten  G e
d an k en  n u r  einfach die G o t t h e i t ,  e in  offenbarer Fort
sch r i t t ,  w esshalb  ih n  auch die K irchenvä te r ,  w ie  Clem ens 
v. Alex., u n te r  d en  Z e u g e n  für die E xis tenz  e i n e s  Gottes 
an fü h ren  in  Stellen, w ie :  „ W a s  ist G o t t ,  was das A l l ? 44
u n d  „G ott  ist, der  uns  Alles schafft“ (Strom. V. p. 726. Pott.). 
W o  n u n  Z eu s  ausdrücklich  e rw äh n t  w i r d ,  da fällt er  m i t  
d e m  Begriffe d ieser  Gottheit zu sam m en . E rh ab en h e i t  ist 
P in d a rs  C harak ter  u n d  diese ist ganz  a u f  Z eus  iibergetrji- 
gen , alles U n w ü rd ig e  verbannend . E r  ist der  V ater  der Göt
te r  (Ol. I. Str. 2.), der  G ölterkönig  (01. V II . Ep. 2 . ,  Wem. 
V .E p .  4.), d e r  m ächtigste  der  Götter (01. X IV . A.). E r  schleu
d e r t  d en  K eil  des Blitzes sogar durch  die Brust Äskulaps, 
des Sohnes Apollos, als e r  sich durch  Gold  verlocken liess, 
e in en  M a n n  von  d e r  Haft des T odes  zu  be fre ien  (Pylh. 
I I I .  Antistr .  3.). D ie  C hari ten  sam m t Apollo  ve reh ren  im  
H im m e l  des O lym pischen  V aters  uns te rb liche  Hoheit.  
(01. X IV . S tr .) ,  u n d  d iese lben  auf  der  H ochze it  des Pe leus ,  
„ Z u e r s t  a n h e b e n d  von  Zeus  sangen  sie T hem is  die hoheit
r e ic h e ,  d a n n  ih n  — P e l e u s “ (Nem. V. A. 2.). C he iron  
g ieb t  d e m  verw ais ten  P e liden  das G ebot, am  m eis ten  d en  
K ro n id e n ,  d e n  fu rch tbar  to sen d en  B eherrscher  de r  D o n n er  
u n d  Blitze, u n te r  d e n  G öttern  zu  eh ren  (Pyth. VI. Str. 2.). 
„B e i  des Z eus  H ochzeit  (m it  Them is) , sagt P in d a r  b e i  Ael. 
Aristid. Thl. II .  p. 106., h a b e n  die G ötte r ,  als Z eu s  sie 
fragte , ob  sie eines Dinges b e d ü r f t e n , gebe ten  , dass e r  
ih n e n  G ötter  m ach en  sollte , w elche diese grossen W erk e  
u n d  die ganze A usrüs tung  desse lben  (ra [liyakcc r a v t’ sqycx. 
aal Ttaöuv ys drj trjv s x s l v o v  Hcczaöxsvrjv, offenbar das 
H im m elsg eb äu d e )  schiniicketen m it  R ed e  u n d  K u n d e  des 
Gesanges. Diese G ötter  s ind  offenbar A pollo  u n d  die 
M u s e n ;  u n d  w e n n  d ieser  e infache M ythus einerseits  das 
schönste  L o b  de r  Poes ie  i s t ,  so ist er andererse its  dadurch  
in sbesondere  m e rk w ü rd ig ,  dass Z eus  h ie r  als Schöpfer 
u n d  O rd n e r  des H im m elsg eb äu d es  g e n a n n t  w ird . E r ist 
ab e r  auch de r  H errscher  des Erdre ichs u n d  G eb ie te r  ü b e r
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die  F lu te n  des M eeres. L ib y en  ist d e r  erlesene G arten  
des Z eus  (Pyth. IX .  Str. 3.), S icilien schenkt e r  als Braut
geschenk an Persefone  (Wem. I. A. 1.), u n d  R hodos  iiber- 
g ieb t  er  dem  Sonnengo tt  (Ol. V II .) ,  u n d  durch  seine K unst  
versch ling t nach der  Deucalionischen F lu t  de r  M eeressch lund  
den  F lutschwall w ied er  (01. IX . Ep. 2.). E r  ist fe rner  de r  L e n 
k e r  aller m enschlichen  Schicksale. „ D o c h  begeuss  d e in  
P rah len  m it S c h w e ig e n ; es hat Zeus  Dieses u n d  Jen es  ve r
theilt  , Z eus  der  a l lobw altende  H o r t  (o Ttavrajv xvqios)  
Is thm . V. A. 3. ,, T rau m  eines Schattens s ind  M en sch en ;
doch w e n n  Glanz von Z eus  ver liehen  (diosdoxog)  au f  sie 
h e ra b k o m m t ,  u m strah lt  sie helles L ich t  u n d  fröhliches 
L e b e n “ (Pyth. V II I .  Ep. 5.). E r  ist de r  Retter,  he rrschend  in  
hohem  G ew ölk (6aryjq vifrivtytis, Ol. V. Str. 3.), u n d  die 
re t tende  Tyclie (öcotelqu), ist e in  K in d  Z eus  des Befreiers! 
(Zrjvos ’EXev&SQiov 01. X II .  Str.). D ie Schlacht von Salamis 
ist e in  V ert i lgungsschauer  des Zeus (7t0Xv(pd'0 Q0 g z/tog Oft- 
ßgog, Is thm . V. A. 3.). Sein W ille  ist das Geschick. j,W ie 
d e r  B oden  de r  E rde  Und die B äum e im  Jah re  , so w ech 
seln die Geschicke des M enschen , u n d  n icht e rk e n n b a r  ist 
das Z ie l ,  welchcs  Zeus  d en  S te rb lichen  se tze t“ (xccl •d'va- 
zov ovzcos t&vos cnysi fiolqu■ xb d’ ix  d ioq äv&QCQ7tois (jaq/hg 

-ov% STtSTCCL xex[iaQ, Nem. XI. Ep. 3.). E r  ist de r  V o llen d e r  
(xskuog) u n d  führt  die M enschen  au f  ihren  P faden  (Ol. X III .  
Ep . 5.). C he iion  u n d  der  Schickung W il le  von  Zeus  (ro 
lxoQöifiOV zfio&EV 7tE7CQC0(iEV0v) sch irm en  den  Peleus u n d  en t
he b e n  ihn  d e n  G efahren  (Nem. IV . Str. 8.). A u f  Zeus des 
v ie lfachdonnernden  Geschick (ccioXoßQovxcc jdibg caöa) b a u e n  
D euca lion  u n d  P y r r h a , v om  Parnass  herun te rgestiegen , 
ihre  erste B eh au su n g ,  u n d  schaffen ohne V erm äh lu n g  ein  
V olk , das S teingeschlecht vom Steine gen an n t  (01. IX .  A. 2.). 
D  ie Seher erpriifen aus f lam m en d en  O pfern  Z eus  W il le n  
(01. V III .  Str. 1.). D em  Jason  schallte aus d en  W o lk e n  
en tgegen  des D onnere rs  g li ickkiindende S tim m e, u n d  g län 
zende  Strahlen zuck ten  aus d en  W o lk e n  herab  (Pyth. IV . 
A. 9.). A ber  die S ieben  gegön T h e b e n  b e g in n e n  den  K riegs
zug  n ich t  V ö g e ln  fo lgend , noch  durch  e in en  Blitzstrahl 
K ron ions  dazu  veranlasst, so n d e rn  er rieth  vom  Pfade  ab.
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D aher  „ i n  offenes U nheil  s treb te  die Schaar zu ge langen  
— u n d  s ieben  Scheiterhaufen  schm austen  die noch  vollkräf
tigen  H e ld en ;  d em  A m phiaraos aber  riss Z eus  durch  seines 
Strahles A llm acht den  G ru n d  auf u n d  barg  ihn sa inm t d em  
Rosszeug , ehe von Perik lym enos  Speer b lu tig  den  R ücken  
d ie  kü h n e  Seele er  schm achum gäbe  (Nem. IX . Str. 5.)- E r  
schm ück t die L ä n d e r  durch  p rangende  H äu p te r  de r  Städte, 
u n d  schafft kriegsfrohe u n d  ruh m b eg ie r ig e  V ö lk e r  (Nem. I. 
Ep'. 1. in  B ez iehung  a u f  Sicilien.). Grosse T u g e n d e n  w o h 
n e n  durch  Z eu s  den  S te rb lichen  e in  (Isthm. III. Str. 1.). 
Grosse H e ld en  g e w in n e n  d e n  G esang zu in L ohne  fiir alle 
Z e i t  u n d  gew äh ren  d en  W e ise n  (S ä n g e rn )  nach  des K ro 
n io n  R a th  (d iog axccti) die Sorge (Stoff zu D ich tungen  
Is thm . V. A. 2.). Nach d iesem  A llen  ist Zeus  de r  V a te r  
g e r a d e z u , w ie  er so schön  vom D ichter an g e red e t  w i rd  
01. V II .  A. 5. Seine H oren  sen d en  d e n  D ich ter  zu den  
O lym pischen  Spie len  (Ol. IV . Str. 1.). V o n  ilnn fängt er  so 
oft an , „Doch b e g in n ’, o T och ter  (M use) ,  von  dem  w ol
k e n u m g e b e n e n  G eb ie te r  des H im m e ls  den  ru h m re ich en  
G esang“ (Nem. I I I .  A. 1.); von ihm  fleht e r  Segen auf  d ie  
Slädte u n d  F ü rs ten ,  die er  im  Gesänge verherrlicht (01. II. 
A. 1., Pyth. I. A. 4., Nem. IX. Str. 6.). Ihm , dem  V o llender  
(xeXelos), s tellt e r  d ie  E rfü llung  anhe im  (01. X II I .  A. 5. 
u n d  Ep. 5 . ) ,  w e n n  auch and e re  sam tn t  ihm  angeru fen  
w e rd e n  , w ie  1. c. Enyalios u n d  Pyth.' VIII. Ep. 5. Ä gina  
u n d  die sch ü tzen d en  H eroen ,  A eakos , P e leu s ,  T e la m o n  
u n d  A ch il l ,  u n d  andersw o  die Sieger u n d  d e ren  Städte 
d e n  ö rtl ichen  oder  Fam iliengo tthe iten  besonders  em pfoh
len  w erden . Ih n  fleht e r  um  die edels ten  G üter :  „ W o 
durch  l ieb  ich d i r ,  m äch tig  d o n n e rn d e r  K ron ide , u n d  d e n  
M u sen  l ieb  ich w ü r d e ,  u n d  eines frohen  Gemiithes theil- 
haf t ,  u m  dies b it te  ich d ic h ’1 (bei Athen. V. p. 191. F .); 
tu n  "Wahrheil u n d  Offenheit: N em . V II I .  Str. 3. von d e m  
"Sinne sp rech en d ,  de r  gern  Glanzvolles a n fä l l t ,  doch des 
N ied e ren  m orschen  R u h m  an s trengend  h e b t ,  fährt e r  so 
fort:  „ N iem a ls ,  \ a t e r  Zeus, sei d ieser  S inn  m ir ,  son d ern
d em  offenen P fade  des L ebens  sei m ein  G ang vereint, dass 
w e n n  ich sterbe  e in  schaudernder  R u f  n ich t d e n  K in d e rn  
hafte“ . Ol. XIII. Ep. 5. b i t te t  e r  u m  B escheidenheit  und
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d e n  süssen  G enuss d e r  A n m u th  (uidi3 Kal tv%av TEQitvav 
ykvxetav).

W e n d e n  w ir  uns  n u n  zu d e n  Trag ikern , in  denen  ge
wiss die R elig ion  de r  A lten  in de r  e rhabensten  W ü rd e  
erscheint, so ist b e i  A s c h y l u s  i m P rom etheus  jene  All
gew alt  des Zeus  die G ru n d id ee  des Stückes. A b e r  die 
A r t ,  w'ie Zeus  h ier  b eh an d e l t  w i r d ,  hat Anstoss u n d  Be
d e n k en  erregt. *) Es sei der  Z eus  d e r  T heogon ie ,  de r  die 
T i tan en  gestürzt  u n d  den  V ater  K ronos selbst in den  T a r 
tarus gew orfen  hat, u n d  n u n  als n eu e r  W e lt ty rann  auftritt. 
P ro m e th eu s  le ide t als W oh llhä le r  des M enschengeschlechts , 
das Zeus  zu vern ich ten  t r a c h te t , als dessen E rre t te r  aus 
R oh h e i t  u n d  Ern iedrigung . Diese H ärte  des Zeus gegen 
das M enschengeschlecht ist n ich t  w e i te r  inotiviit .  Z u r  
H errschaft  gelangt , w ill  er  das e lende  Taggeschlecht von  
G ru n d  aus ve r t i lg en ,  u n d  e in  neues  Geschl.echt schaffen 
(233.), w ogegen  nach d e r  T heogon ie  (561.) u n d  d en  W e r 
k en  u n d  T agen  (4b.) die M enschen  sich vor dem  F e u e r 
rau b e  des P rom etheus  durch  V ersü n d ig u n g  den  Z o rn  des 
Z eus  zugezogen . B em erkensw erth  ist ab e r  2) das W alten  des 
Schicksals , dessen A usgang  n u r  P ro m e th eu s  k e n n t ,  d e m  
es die T hem is  offenbart ha t ,  u n d  w onach  aus e ine r  E he 
des Z eus  ein n eu e r  G o tt ,  gew altiger  als Z e u s ,  dere ins t 
hervorgehen  u n d  d iesen vom  T h ro n e  s tü rzen  soll,  w ie  
Zeus  den K ronos u n d  dieser d en  Uranos* L e tz teres  findet 
sich auch b e i  P ind . Isthm . V II I .  Str. 3. 4. H ie r  w o lle n  
Z eus  u n d  P ose idon  be ide  u m  die Thetis  freien. ,, Doch 
ih n en  n ich t  gew ährte  die E he ew iger  G ö tte rbesch luss , da 
des Schicksals Rath  sie gehört. Es sprach dort  in  ih rem  
K reis die w eise  T hem is,  dass de r  M eeresgö ttin  das Schick
sal b e s t i m m t e ,  e in en  Sohn zu  g e b ä h re n ,  d e r  s tärker als 
de r  V a te r  sein w ü rd e “ , w o ra u f  sie d en  R ath  g i e b t , die 
Thetis  m it  P e leus  zu v e rm ä h le n ,  dem  Sohne des Äakus, 
, ,w elchen  den  F rö m m ste n  das G erücht n e n n e ,  genährt in  
de r  F lu r  Iao lkos .“  D er vom Schicksal b e s t im m te  Sohn ist 
n u n  A ch il l ,  „h ä n d e m ä ch t ig l ich  w ie  Ares u n d  die  Füsse

J) S. 'W elcker A eschjl. T filog ie  p. 90 . ff.
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B litzs trah len  gleich.“  I m  P in d a r  ist der  in  d ieser  F assu n g  
offenbar z u r  V e rh e rr l ich u n g  Achills e rfundene  M ythos 
v iel m ild e r  geha llen ,  u n d  geschieht dadurch  der  W ü rd e  
des Z eu s  ,kein  w esen tl icher  A bbruch , ausser dass ih m  das 
Schicksal u n b e k a n n t  ist. Bei Äschylus aber  soll Zeus  selbst 
ges tü rz t  w e r d e n ,  u n d  Z eus  sende t  den  H erm es zu P ro 
m e th e u s ,  u m  ih m  das G eheim hiss  ab zu fo rd ern  (950. ff.)> 
w e lches  d e r  le tz tere  jedoch  als B ed in g u n g  se iner  k ün f t i
g en  E r lö su n g  verheim licht. A b e r  w as die ganze B eh an d 
lu n g  des Z eus  im  P ro m e th eu s  des Äschylus betrifft, so ha t 
diese  ih re  u n lö sb a re n  Schw ie r igke iten , w e il  uns ebenso  
d e r  A n f a n g , als hauptsächlich  das E n d e  de r  H an d lu n g ,  
d e r  entfesselte  P ro m e th e u s ,  n ich t  au fb ew ah r t  s ind ;  u n d  
m u ss  ich ges teh en ,  dass m ich die L ö su n g  de r  Sache in  
W elckers  Äschyl. T rilogie  (p. 90. ff.), als habe  de r  Dichter, 
d e r  w en igs tens  in  v ie ler  H insich t e in  stre itendes V erhält-  
n iss  gegen  die V olksre lig ion  b e h a u p te te ,  im  P ro m . n u r  
ze igen  w ollen , dass d ie  in  ih r  en tha ltenen  Göltergeschich- 
te n  n u r  als D ich tungen  zu  n e h m e n  u n d  von d em  w irk lich  
G öttl ichen  scharf abzu so n d ern  seien, n ich t ganz befriedige. 
Ich  g laube  v ie lm e h r ,  dass Äschylus d en  alten  M ythen  ihr  
R e c h t  lässt u n d  sie zu G ru n d e  le g t ,  ab e r  u m  tiefe Id e e n  
aus ih n e n  zu  en tw ick e ln ,  u n d  W iders tre i tendes  zu  lösen  
u n d  auszusöhnen . So folgt er  dem  Mythos v o n  Kronos 
S tu rze  durch  Z eu s  n ich t  bloss im  P ro m e th e u s ,  son d ern  
auch  im  A g a m e m n o n  v. 160., w o  die B e id e n ,  w elche  vor 
Z e u s  w a re n  u n d  an  ih m  e in en  S i e g e r  i h r e s  Ü b e r -  
m u t h s  g e fu n d e n ,  offenbar U ranos u n d  K ronos s i nd ;  u n d  
fe rn e r  in  den  Eum eniclen  v. 627., w o  auf die B em erk u n g  
A p o llo s ,  dass de r  V a te rn io rd  e ine  schw erere  Sünde  nach  
Z e u s  W il le n  sei als de r  M u t te rm o rd ,  die E u m e n id e n  er- 
w i e d e r n :

,, Des V aters  Schicksal eh re t Z eus  nach  de in em  W o r t ,
D och  b a n d  er selbst den  V a te r  K ronos  fest d en  Greis.
W ie  Dies m it  J e n e m  steht es n ich t  im  W id e r s p r u c h ? “  

w o g e g e n  A p o llo :
„ F u ssb a n d e  m ag  m a n  l ö s e n ,  dem  ist H ülfe  noch,
U n d  m anches  M itte l  b e u t  sieb t raun  z u r  R e t tu n g  d a r . et 

D ie  h ie r  angedeu te te  L ö su n g  n ich t  b loss des Kronos,



41

so n d e rn  aller T i ta n e n  schein t im  befre i ten  P rom etheus  
w irk lich  zu  G ru n d e  ge legen  zu  h a b e n ,  da der  Chor des
se lben  aus T i tan en  b e s t a n d , J) w ie  sie auch P in d a r  a n d e u 
te t  Pyth. IV. A. 13. So s ind  V a te r  u n d  Sohn ausgesöhnt 
u n d  de r  Mythos vom  S turze des K ronos verliert das sitt
lich Anstössige. Dieses v e rsöhnende  E lem en t  l iegt n u n ,  
w ie  anderw e it ig  d e n  E u m e n id e n ,  so besonders  dem  E r
lösten P ro m e th eu s  ü b e rh a u p t  zu  G ru n d e ,  u n d  de r  Zeus  
desse lben  ist m it  d e m  Zeus  des Gefesselten n o th w e n d ig  
in  V e rb in d u n g  zu  b r in g en ,  soll le tz te re r  richtig  g ew ü rd ig t  
w erden .  H ie r  nem lich  ist e r  bloss der  zü rn en d e  u n d  sira- 
fende  G o tt ,  de r  z u m a l  d em  tro tz igen  T i tan en  g eg en ü b er  
schroff u n d  gew altsam  auftre ten  m u ss ;  dort der  V ersöh
n u n g  g ew äh ren d e ;  u n d  w e n n  auch de r  le tz tere  nach d en  
M otiven  seines H ande lns  le id e r  n ich t  k lar  vor uns  liegt, 
so lässt sich doch le icht so viel z e ig e n ,  dass n ich t  d ie  
F u rc h t  vor d em  ih m  durch  P ro m eth eu s  angedroheten. 
Schicksal ihn  zu m  W erk e  d e r  E rlösung ges t im m t hat, 
diese  v ie lm eh r  erst  e rfo lg t ,  n ach d em  der  Tro tz  des T ita
n e n  geb rochen  ist. O bw ohl auch das Schicksal ke ine  leere 
D ro h u n g  ist. Es ist e ine n o th w en d ig e  Folge de r  gew alt
sam en  B eh and lung  des Vaters (S. P ro m . 912. ff.). D aher  
m uss die E rlösung  des K ronos u n d  der  T i tan en  voraus
gehen, ehe das Schicksal a b g ew an d t  w e rd en  kann. Diese ist 
abe r  e in  fre ier  A kt des z u r  M ilde gew an d ten  Sinnes u n d  
de r  W eishe it  des Zeus, u n d  durch  sie scheint erst die E r 
lö sung  des P ro m e th eu s  einei’seits u n d  durch die a lsdann  
fo lgende  E n th ü l lu n g  des Schicksalsgeheimnisses die A b 
w e n d u n g  des dem  Zeus  d ro h e n d e n  Schicksals andererseits  
verm itte lt .  So w ird  aller Anstoss g ehoben  bis  au f  das 
E i n e , dass das Schicksal vor se inem  sonst a l lw issenden  
Geiste erst en thü llt  w e rd e n  m uss , w e n n  nem lich  d iese 
E n th ü l lu n g  w irk lich  in  de r  im  gefesselten P rom . angege
b e n e n  W eise  geschah.

W ie  v iel Zw eifelhaftes  abe r  auch noch  h ie r  Z u r ü c k 

b le ib e n  m a g ,  de r  A usgang  d ien t  z u r  V erherr l ichung  des

S. Wclckcr Trilogie p. 38.
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Zeus. Alle fe ind lichen  E le m e n te  s ind  ü b e rw u n d e n  u m l  
au sg esö h n t ,  u n d  nach d em  auch das L e tz te ,  w as ihm  dro- 
l ie te ,  a b g ew an d t  i s t ,  das Schicksal,  ist se ine M ach t au f  
ew ig  gesichert, 'U n d  im  g anzen  ü b r ig en  Aschylus erscheint 
Z eu s  n u r  von  d e r  e rhabens ten  Seite, als de r  absolute  Gott, 
ü b e r  A l le s ,  auch das Schicksal,  g e b ie te n d ,  in sbesondere  
s trenger  u n d  u n b e u g sa m e r  Richter. Das ze igen  1) seine 
B e in a m e n ,  n e m lic h ,  ausser d en  g e w ö h n lich en :  ßuöiXavg, 
avag, ftccvYiQ ’OlvyLiticöv, de r  A b w e h r e r ,  H elfer  (dAstjqzrj- 
qlos , VII. c. Th. v. 8 .) ,  de r  All vo llender (xaxrjQ Jiavxekrjg, 
ebends. 117. A) ) ,  Ttuvatxiog u n d  navEQyhrjg ( Ag a m.  I486.), 
xikeiog viptöxog (E um . 28.) , d e r  H ort de r  Schu tzflehenden  
(aqptxrcj{>, Suppl. 1.), d i r  Hauswiichter d e r  F ro m m e n  (<jö- 
zrjQ xqixog, ohocpvlcd- oöicov ardgäv  ebends.  27 .) ,  de r  Ver- 
the i le r  der  Schicksalsloose (nXaQLOg , 360 .) ,  K ön ig  der  K ö 
n i g e ,  Seligster de r  -Seligen, a ller M ächte  O berste r  (avag 
a v a x rc jv , fiaxagcov fiaxapxaxog, x a i xeXecov xsXeioxaxov %Qccxogt 
oXßiog Zsvg ebends. 524.), de r  H errscher  ew iger  Z e it  (cdaj- 
vog uqeov anavöxov 574.), de r  R e in e  (ayvog , 653.), de r  
a llm ächtige E rdha lte r  (yaiuo%og 7tayxQaxrjg 816.), , , In  'jegli
chem  B eg innen  glücklich (xo nav [irj%ccQ ovQiog) , K eines 
H errschaft  u n te ro rd n e t ,  hält E r  de r  Stärkere das G eringere  
in  O bm ach t u n d  verehrt  K eines O b en th ro n en d en  G ew alt;  
b e i  ihm  ist die T ha t  m it  d em  W o r te  da , zu besch leu n i
g e n , w o z u  ih n  gehorsam  das H erz  t r e i b t “  (594. ff.). Z u  
ih m  w e n d e n  sich die S c h u t z f l e h e n d e n ,  d e n e n  die 
m e is ten  de r  ob igen  Stellen en tlehn t  s i nd ,  ganz  besonders ,  
als ih rem  S tam m gott .  , ,E r  m öge gnädiges Auges (tiqev- 
fisvovg K7i ofiuaxog) au f  sie schauen. W e n n  E r  w i l l ,  so 
w ird  ihre Sache w oh l e n d e n “  (209.). , , Auf  Z eus  sahen  
sie (die A rg iver) ,  de r  m it V o llen d u n g  spähet, u n b ek äm p f-  
b a r ,  d e n  k e in  Haus a u f  se inem  Dache sehen  m a g ,  w e n n

*) Die V erse sind liier und im Folgenden nach Dindorfs Poetae scen. 
G r. citirt. Uebrigens handelt über den Zeus des A esch jl. ausführ
lich Klausen in Theologum . A eschjl. p. 6 5 . ,  dessen A nsicht auch 
im Vorhergehenden im Ganzen befolgt ist.
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e r  F lu ch  häuft; d e n n  schw er sitzt e r “  (646.)- »D en gros- 
seri- Z eus  m ö g en  sie e h r e n ,  de r  Gastfreundschaft H ort  
( | f -viog), d en  e rhabens ten  Z eu s  (vtcsqtcctov) , d e r  m i t  
g r a u e m  G e s e t z e  d a s  S c h i c k s a l  l e n k t “ (og nokiü  
vo{i<p aiöav oq&ol 671.). „ M i t  F ü l le  d e r  F rü ch te  segne  er 
zu jed e r  Jah resze it  das L a n d “  (689.). D ie Sonne ist de r  
,,.Vogel des Z e u s ,“ d en  sie als solchen m i t  an rufen  (212.). 
Die T h e m is ,  die Z uflucht de r  Schu tzflehenden  (lycstiia) 
ist des Zeus nhccQiog (359.), so w ie  in d en  Choeplioren  
(940.) die D ike sein  „ ju n g f rä u l ic h  K iiu l .“  „ E r  schaut, 
nach  w e lche r  Seite die W ag e  ihm  schlägt u n d  eriheilt  
nach F u g  Böses d en  B ö sen ,  Gutes den  G erech ten“ (Suppl. 
401.). „ D e r  Ausschlag d e in e r  W ag e  ü b e ra l l ;  was kann  der 
M ensch  ohne sie v o l lb r in g e n ? “  (ebönds. 822.). „ W a s  
vom  S c h i c k s a l  ist b e s t im m t (hoq6i[iov) , das geschehe ; 
des Zeus  grösser  S inn  kann  n ich t u m g an g en  w e r d e n ,  der  
u n b e g re n z te “  (<X7t£Qcctog 1048.). „ W ie  verm ag  des Z eus  S in n  
ich zu schauen , der  d em  Auge u n e rg ründ lich  is t?“ (1058.) 
„D es Zeus  V erlangen  ist n ich t le icht zu fahn (e rforschen); 
dennoch  g länzt es auch im  D unke l  m it  schw arzem  W e h  
d e n  b e red ten  V ölkern . Sicher u n d  n ich t rücklings fällt, , 
w e n n  durch die M acht des Zeus (xoQvrpcc 4 iog) e in  W e rk  
z u r  V o llen d u n g  kom m t. Rauh  u n d  schattig gehen  seine 
P f a d e ,  dem  A nblick  unerforschlich. V o n  ho h e r  W ar te  
sieht er herab  u n d  schlägt die ruchlosen S te rb lichen ; n ie  
ü b t  E in e r  G ew alt  ohne  Strafe de r  Götter. Die hoch o b e n  
th ro n e n d e  W eish e i t  schafft e in  E n d ’ ihm  gleichw ohl aus 
d em  heh ren  W o h n s i tz “ (ebends. S6.). I n  d en  P e r s e r n  
ist Zeus  auch der Gott Asiens u n d  w ird  von den  P erse rn  
angerufen. V o n  i hm,  sagt Darius, ist’s festgesetzt,  dass e i n  
M an n  d e m  ganzen  h e e rd e w im m e ln d en  Asien vorsiehe, 
h a l ten d  d en  Stab de r  Gerechtigkeit (762.). E r  hat die P e r 
ser in  G riechen land  getilg t u n d  Susa u n d  E gba tana  in  
schw arze  T rau e r  gehüllt (532.). E r  hat an  X erxes d en  
A usspruch  d e r  Orakel ausgeführt u n d  die E rfü llung  des 
Schicksals besch leun ig t  (739.). D e n n  er  „ z ü c h t ig t  a llzu  
s to lzen  S inn  u n d  fodert  s trenge R echenschaf t“  (827.). Im  
A g a m e m n o n  w e n d e t  sich de r  C hor  in  schw erer  Besorg-
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niss an  Zeus  (1 6 0 ) :  „ Z e u s ,  w e r  e r  auch  is t ,  w e n n  ih m  
l ieb  ist solcher A n ru f ,  also rufe ich ihn  an  (Zsvg ööng  
n o t i ö t i v , ei rod’ a v ra  tpihov HExkrjfiiva, to v to  viv ngog- 
£we7Ca. E r  w il l  k e in en  d e r  ihm  z u k o m m e n d e n  N am en  
ü b e rg e h e n ,  sondern  ih m  alle zugleich  be ilegen).  N iem an d  
k a n n  ich e rsp ä h e n ,  Alles w oh l a b w äg en d ,  ausser  Z eus , soll 
ich diese L as t  d e r  Sorge abw erfen  in  W ahrhe it .  N icht 
d e r  vorher w a r ,  s tro tzend  von keckem  T ro tz ,  k ö n n te  m ir  
yathen; er  ist dah in  (U ranos) ,  u n d  de r  nach h er  w ar, auch 
d e r  erlag dem  Sieger (Kronos). A b e r  w e r  Z eus  m i t  V o r
b ed ach t  als S ieger p re ise t ,  w i rd  die W eish e i t  all’ em - 
pfahn . I h n ,  d e r  die M en sch en  zu r  W eishe it  le i te t ,  u n d  
„ d a s s  m a n  d u r c h  L e i d e n  l e r n e , “  festgesetzt h a t .“  
„Z eus ,  Zeus  V o llender  (teXele), vo llende  m e in e n  W unsch ,  
so rg e ,  dass vo llendet w e rd e ,  was d ir  am  H erzen  l ieg t“ , 
ru f t  K ly täm neslra  b e i ’m  E m p fan g e  ihres M an n es  (973.). 
D urch  Z e u s ,  de r  Alles fügt, Alles schafft (nccvcdziog, navEQ- 
yEvqg), k o m m t  das U n h e i l  des A gam em n. Hauses. „ W a s  
k o m m t d e n  S te rb lichen  ohne  Z e u s?  W as  ist davon n ich t 
durch  die G ötter  v o l le n d e t“  (1485.)? In  d en  C h o e p  h ö 
r e n  ruft Orest d en  Z eus  u m  Hülfe  fiir se in  V o rhaben .  
Die grossen M ö r e n  ruft  de r  Chor (306.), zu  vo l len d en  
d e n  W i l l e n  d e s  Z e u s .  Die von des Z eus  V e re h ru n g  
sich ganz  a b w e n d e n ,  gegen die tr i t t  D ike a u f  m it  festem  
T r i t te ,  Aisa schm iede t  das Schw ert,  u n d  einst schafft V e r 
gelt d em  G reu l  m it  t ie fargem  Sinn E rinnys (644.). Nach 
d e n  E u m e n i d e n  ha t Z eus  d e n  Apollo m it Begeis terung  
e r f ü l l t ,  u n d  ih n  zu m  vierten  Seher a u f  d en  T hron  von 
D e lp h i  gesetzt. Zeus  des V aters  P ro p h e t  is t 'Loxias (17. f.). 
A pollo  selbst sagt:

„ N ie m a ls  auf hehrem  S eherth ron  w eissage t’ ich 
V o n  ke inem  M anne , ke inem  W e ib  u n d  k e in e r  Stadt, 
\Y a s  n ich t  befahl de r  O lym pusm äch te  Vater, Zeus. 
D esshalb  zu le rn en  jenes R eichs A llm ächtigkeit ,
U n d  des V aters  Rathschluss euch zu  f ü g e n ,  se id  e r

m a h n t ;
D e n n  selbst d e r  E id sc h w u r  w a l te t  n ich t  vor  Z eu s  an

K raft (616.)



U n d  v. 786.: Z eu s  w a r  de r  Schicksalssprecher u n d  Zeuge
des M utterm ords.  “

Die E r in n y en  rü h m e n  s ich ,  d e n  Z eus  de r  M ühe  de r  Be
strafung de r  F rev le r  zu  en t led ig en :  d e n n  , , e r  ha t dies 
b lu t ige  Geschlecht von de r  H ö ru n g  seines W orts  h in w eg 
g e b a n n t“ (360.); A thene a b e r ,  n a ch d em  sie die E u m en i-  
d e n  e rw eich t:  , ,D o ch  gesiegt ha t Z eus , de r  H o r t  de r  V e r 
sa m m lu n g e n “ (uyoQcüos)•

S o p h o k l e s  endlich  be trach ten  w i r  als den jen ig en ,  
in  w elchem  sich die Idee der  Griech. R e lig ion  am  re in 
sten u n d  v o lk s tü m l ic h s te n  ausgepräg t hat. U nzählig  s ind  
b e i  ihm  die S te llen , w o bloss G o t t  genann t w ild .  ., Die 
ew ig en  R echte , die aus den  H öhen  herabste igen , in Äthers 
R a u m  g e b o re n ,  n iem als  w e rd e n  sie in V ergessenheit  h in 
sch lum m ern . D en n  ein grösser G o t t  w o h n t ,  in  ihnen , 
u n d  der  nie a ltern  w i r d “ (Oed. Tyr. 865.). „  G n ä d ig , o
Got t ,  gnäd ig  se i ,  so du m ein  L a n d  mit F instern iss  decken  
willst. — W a lte n d e r  Zeus  höre  u n s “ (Oed. Col. 1480.). 
Es ist e in  h e r r sc h e n d e r ,  a llreg ie render G o t t ; das ist, w e n n  
er recht gen an n t  w ird ,  Zeus.

a l l ’ (6 XQCiTVVCOV, ELTtEQ OQ&’ aXOVELg,
Z ev , 7t<xvr aväöö tov, firj Xu&ol

6e ra v  te 6av a ftuvurov <xQ%av (Oed. T yr 903.).
E r  ist der  V a te r  ü b e r  Alle (Tracli. 275.). D er eh rw ürd ige  
V a te r  (TtQEößsvcov Ai. 1389.), de r  Alles vo llendende  K önig  
(o navxa  xqccivcov ß a ö d sv s Tr. 125.), de r  grosse Gott (El. 
209.), de r  Alles sieht un d  Alles beherrsch t (El. 175.). ,,Sei 
m ulhvoll,  K i n d ,  sagt dort  de r  Chor z u r  E lec tra ,  sei m uth- 
v o l l , noch  ist der  grosse Zeus  im H i m m e l ,  de r  Alles b e 
schaut u n d  beherrsch t (og EcpoQÖ. 7cavtcc xccl xqcctvvei). Ih m  
deines  Z ornes  grossen Schm erz  b e fe h le n d ,  sollst d en  G e
hassten  zu sehr n ich t grollen du, noch es vergessen.“  All- 
w a l tcn d  H aup t de r  Götter ,  A llsehender  (Q'ecov 7tKVTKQ%E, 
navroTtTcc) n e n n t  ihn  der Chor in Oed. Col. 1085., o %avz 
oqcdv ael K reon  in der  Antig. 184. E r  u n d  Apollo k e n 
n e n  die W erke  der S terb lichen  (Oed. Tyr. 500.). Doch ist 
das Orakel von Pytho des Zeus  S t im m e (Oed. Tyr. 151.). 
D e n n  de r  dort w eissagende P h ö b o s  ist Z eus  P h ö b u s  der
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untrüg liche  (6a(prjg, Oed. Col. 623.). A u f  seine ew ige  M acht ist 
d e r  vortrefflichste Gesang in der  Antig. 604. „ D e in e  M acht, 
o Z eus  , w e lcher  m ensch liche  H ochm uth  k ö n n te  sie h e m 
m e n , die w e d e r  de r  Schlaf fesselt, d e r  A llbezähm er, no ch  
die  u n e rm ü d l ic h e n  M o n d e  de r  G ötter;  o h n ’ A lter  hältst du  
in n e  des O lympos s trah lenden  Glanz. “  Als de r  a llm äch
t ige führt  e r  die M enschen  au f  frohen B ahnen  (Oed. C. 
1435.)_; von ihm  k o m m e n  aber  auch ihre  u nverschu lde ten  
L e id e n  (Ant. 2 .,  Trach. 125.). E r  ist de r  höchste G esetz
geb e r  (Antig. 450.), des Eides Gott (oQXtog: Phil. 1324.) 
u n d  de r  S chw ur ist Z eu s  a l lhö render  ogxog (Oed. C. 1767.). 
D ie  G erechtigkeit  ist Beisitzerin  de r  a lten  Gesetze des 
Z eu s  (Oed. Col. 1382.), ab e r  auch die S ch o n u n g ,  G nade 
(aldäg) s itzet n e b e n  ihm  a u f  dem  T hrone  (ebends. 1267.). 
Als der  gnädige  u n d  gerechte ist e r  de r  Z eu s  de r  Schulz
f lehenden (ixeöiog Phil. 484.), de r  V erg e l te r  alles G u ten  
(Oed. C. 642,), ab e r  auch R ächer de r  Freve ltha ten  (El. 209.). 
M it  de r  vo llendenden  Dike (t£?*egcpOQOg), steht ihm  auch die 
w ache  E rinnys  ([ivtjficov) zu r  Seite (Ai. 1390.); das P ra h 
len  sto lzer Z u n g e  ist ihm  verhasst, u n d  gegen die im Ge
p rän g e  des Ubevm uths geräuschvoll E in h e rs tro tzen d en  
schw ing t er se inen  Strahl u n d  schlägt sie zu  B oden  (A n
tig. 127. ff.). E r  schlägt die F e in d e  in  die F luch t  ('tgonalog), 
u n d  als so lchem , dem  Siegverleiher, w erden  ihm  die T ro-  
p ä e n  gew eih t  (Ant. 142.). E r  ist fe rner  der  Beschützer 
des Hauses, d e r  F am il ie  (eQXELog; ebends. 483 ), so w ie  des 
Staates. E r  ist de r  r e i n e  (ayvog), ohne M ake l  der  S iinde; 
b e i  Z eu s  des re in en  höchster Majestät (vtyiözov ösßag) 
s c h w ö r t  N eoptolem os dem  Philokte t (1289.). E r  geb ie te t  
F rö m m ig k e i t  u n d  achtet alles A ndere  fiir ger inger  (ebds. 
1441.), u n d  seine V e re h ru n g  ist d e r  Pflichten  höchster 
P re is  (El. 1095.).

l n  den  m eis ten  der  b e i  d en  le tz ten  D ich te rn  vorge
k o m m e n e n  B ez iehungen  kehrt  n u n  Z eu s  auch b e i  E u r L -  
p i d e s  w ie d e r ,  die w i r ,  da der  Stoff zu  re ichhaltig  sein  
w ü rd e ,  u n d  die grösstmöglichste V o lls tänd igke it  h ier  n ich t  
u n se re  A bsich t sein  k a n n ,  übergehen .  W as  er E i g e n 
t ü m l i c h e s  h a t ,  u n d  w o d u rch  er sich vor  d e n  A n d e re n
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auszeiclinet, d a r in  ze ig t sich schon cler Einfluss der  Anaxa- 
gorischen  P h ilo soph ie ,  d e ren  Id e e n  er  auch in  die T ra 
gödie  ü b e rzu trag en  suchte. D ieser  v e rdank t er  in sb e 
sondere  d en  Begriff des fteog ccvTotpvjjg, des sein  W e se n  
u n d  L e b e n  aus sich selbst schaffenden Gottes (des Anaxa- 
gorischen vovg), der ihm zugleich  als O rdner  de r  M aterie  de r  
W ellschöpfer  ist. D en n  so lässt e r  in  e in em  F ra g m e n t  
b e i  Clem. Alex. Strom. V. p. 717. Polt, d en  Chor d iesen  
Gott an red en :  „Dich den  sc lbs len ts tandcnen  (avvocpvi]), de r  
du  in  d en  ä therischen Schw ung die Natur  des Alls ge
flochten, *) um  den  das L ich t  u n d  die dunkle ,  bun tfa rb ig e  
INacht u n d  das unzäh lba re  H eer  der  Sterne u n u n te rb ro ch en  
h e ru m k re is e n .“  Das ist nach e inem  än d e rn  F ra g m e n tSv
(bei d em se lb en  P ro trep t.  p .  59. 19.) de r  bloss geistig e r
fassbare Golt, „der  Alles sehende u n d  selbst u n s ich tb a re ,“ 
d en  nach e inem  drit ten  F rag m en t  (bei dem s. Strom. V. 
p .  691.) „ k e i n  Haus, von M enschenhänden  erbaut, in  die 
F a llen  se iner W ä n d e  e inschliessen k a n n .“ D ieser  Golt ist 
ihrn aber  n ich t Zeus  geradezu. „ D i r  , dem  L e n k e r  des 
A l l s , sagt er in e in em  schönen  F ra g m e n t  (bei C lem . 
Alex. Strom. V. p. 688 .,  auch b e i  Euseb. Praepar. ev. u n d  
Stob. Ecl. pJiys. zu f inden) ,  b r inge  ich Galle u n d  d iesen  
O p f e r k u c h e n  d a r ,  m agst du l iebe r  Z eu s  oder  H ades ge
n a n n t  w erden . — D e n n  du führst u n te r  den  G ötte rn  des 
H im m els  den  Scepler des Zeus u n d  hallst des Hades H e r r 
schaft der  U nterw elt .  0 !  sende du L ich t den  Seelen  der  
S te rb l ich en ,  die da erfahren w o l le n ,  w o h e r  die M ü h e n  
en tsp rossen ,  was die W u rz e l  des Übels se i ,  w elchem  der 
Seligen op fernd  m an  Erlösung  finde vom E le n d .“ W e r  
w ird  die R e in h e i t  u n d  V o llko m m en h e i t  de r  Idee Gottes 
in  d iesen Stellen ve rk en n en ,  deren  christlichen Inh a l t  sogar 
die K irchenväter, w ie C lem ens u n d  E useb ius  ane rk en n en ,  
in d em  sie d iese lben  zugleich  als Waffe gegen  die crasse- 
ren  V ors te l lungen  de r  H e iden  ihrer  Z e i t  l ic h te n ?  A b e r

*) o\ tu»' , rov iv ulO-rola
(ivjtßii) Tii'ii'TOiv q vniv ipx?J!;ur&-.
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E urip ides  tr i t t  dadurch  in  e in en  gar zu  offenen u n d  n u tz 
lo sen  Z w iesp a l t  m it  d e r  V o lksre l ig ion , w e n n  er  zugleich  
d e n  na tu rph ilosoph ischen  A nsich ten  des A naxagoras  fol
gen d  den  Z e u s ,  dessen Begriff die f rü h eren  D ich ter  so 
e rh ab en  festgestellt h a b e n , w e n n  sie ihn  auch im  Geiste 
des V olksg laubens  als Sohn des K ronos  ge llen  liessen, 
z u m  Ä ther  m a c h t ,  u n d  aus dessen  V e rb in d u n g  m it  der  
E rd e  alles L e b e n d e  en ts tehen  lässt. „S ieh s t  du , lau te t  es 
in  e inem  F ra g m e n t  b e i  Clem. Strom. V. p. 717. (auch b e i  
Euseb . u n d  Stob, zu  f inden ) ,  „ s ie h s t  du  dort  ob en  d en  
u n e n d l ic h e n  Ä ther , der  ru n d  h e ru m  die E rd e  m it  feuch
t e n  A rm en  um fasst h ä l t ,  d e n  n im m  für  Z e u s ,  d e n  halte 
fü r  Gott. “

'ÖQccg to v  vjl’ov xovd’ ajtsiQOV atd'iqa
K al yijv TtsQî  £%ov&> vyQctig iv  ccyxaAacg.
Tovtov vo^ll^e Z tjva , xovd1 riyov &eov.

Cf. e in  ausführlicheres F ra g m e n t  h ie rü b e r  aus dem  D ram a 
Chrysippus be i  Sext. E m pir .  adv. Math. VI. 17. p. 360. 
W e g e n  solcher „n eugep räg ten  G ö t te r “ (xo ^ ia  xaivov) trifft 
ih n  daher  der  Spott  des A ristophanes in den  Fröschen  u n d  
T hesm ophoriazusen . S. bes. Fr. v. 890. in  D indorf. Corp. 
Poet.  scen. x)

Ü b r igens  d ien en  schon die oben  aus E ur ip id es  ange
füh r ten  Stellen z u m  B e w e is e , zu  w e lche r  R e inhe it  der  
E rkenn tn iss  Gottes an  sich die Philosoph ie  sich bereits  
e rh o b en  habe. D iese ist d e n n  durch  die Spä te ren ,  n a 
m en tl ich  Plato u n d  dessen  Schule u n d  die  S toiker w e i te r  
e n t w i c k e l t  w o r d e n , de ren  B etrach tung  ab e r  h ier n ich t ver
folgt w e rd e n  kann. D en n  die m e is ten  de rse lben  tre ten  
schon  heraus aus dem  Kreise  der  V o lk sre l ig ion ,  so dass 
von n u n  an hauptsächlich  e in  s tarrer G egensatz  u n d  Z w ie 
spalt erscheint zw ischen  d e r  ph ilosoph ischen  Relig ions- 
erkenn tn iss  u n d  der V olksre lig ion , w o d u rch  le tz tere  im m e r  
m e h r  sinkt. Doch h a t  es auch n ich t  an  Solchen gefehlt,

*) U eber diese Anaxagorischen Ansichten des Eurip. handelt ausführ
lich V alckenaer in der Diatribe in Eurip. perd. dram. reliqu. c. V,
u. VI.
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w elche  im  Geiste d e r  f rü h e ren  W e ise n  die  in  d e r  P h ilo 
soph ie  g e w o n n e n e n  re in e re n  Id e e n  von de r  G otthe it  auf 
d e n  Z e u s  d e r  V olksre l ig ion  ü b e r tru g en .  U n d  dah in  ge
h ö r t  in sbesondere  d e r  S toiker C leanthes u m  262 v. Chr., 
dessen  herrlicher von Stobaeus (Ecl. phys. T. I. P. 1. n r .  
12. p. 30. ed. H eeren )  a u fb ew ah r te r  H y m n u s  a u f  Z eu s  als 
d ie  schönste B lüte  de r  re lig iösen  P o es ie  d e r  G riechen  u n d  
i n  W e se n  u n d  D ars te llung  sich a n s  A ntike  anschliessend  
h ie r  e in e n  P la tz  f inden  m öge. *)

„ H a u p t  de r  U n s te rb l ich en  D u , V ie ln a m ig e r ,  ew ige r
H errsch e r ,

Z e u s ,  d e r  N a tu r  B e g rü n d e r ,  dess w a l ten d e  Salzung  das
All l e n k t , 2)

H e il  D ir!  D e n n  D ir  sich zu  n a h e n  g e b ü h r t  d e n  S te rb 
lichen  a l len ;

D eines  Geschlechts s ind  w ir  j a , theilhaftig  des Bilds vo n
D ir  selber, 3)

*) Nach der gelungensten der bisherigen Uebersetzungen von M ohnike 
in der Schrift: Kleanthes der Stoiker, l s  Bändchen. G reifswald. 
1814.

2) Der G enauigkeit wegen füge ich hier, und wo m ir sonst die U eber- 
selzung nicht ganz treffend sche in t, den G riech. T ext b e i ,  w clchen  
ganz aufzunehmen der Baum nicht gestattet:

K v ö  i o i  (tftti'K T W v , 7io).i>o)vvfif, T ta y /.o a r 'tq  c . h l ,

Z w ,  qvam q 'K J/tjy i, rojHov /ücu. tiixvtu y.vßftii'ür.

®) Der V ers lautet bei den älteren Edd. (Urs. u. Steph.) h  oov yuQ y t-  
voq io/uh’ , i j / o v  fu,uqfiu la /ö v r tt; , gegen das M etrum. Mohn, nach 
Ahlwardts Conjectur laov ft- was ohne Zweifel zu kühn ist, so
schön auch der Gedanke. Die Bruncksche Em endat. lijc; d. i. gxavijs 
hat wenigstens den Schein der W ahrheit, in so fern sich dann 
aus einer G losse erklären lä sst, nem lich lijc; filfiq/ia  =  jj/oi. Der 
Sinn wäre a ls o : wir haben einen N achhall Deines W esens em pfan
gen. Aber Irjq fiintj/u*. kann auch die R e d e  sein als Abbild des 
W esens der Dinge und des G öttlichen se lbst; und die Hervorhebung 
der Rede als des G öttlichen und U nterscheidenden der m enschlichen  
Natur vor allen lebenden W esen passt auch ganz in den Zusam m en
hang: v. 3 .:  dich gebührt es allen Sterblichen a n z u r e d e n  
dä>’) und v. 6 .:  tw ot xu&vßvrjoo), darum will ich dich preisen.

4
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E in z ig ,  w as im m e r  n u r  leb t  uncl s terblich  sich reg t  au f
d e r  E r d e : 5

D ru m  w il l  p re isen  ich D ich  u n d  e rh ö h n  D e in  kräftiges
W  a l t e n .

D ir  ja  fo lget,  d ie  E r d ’ u m k re is e n d ,  das H im m elsg e 
w ö lb e  ,

W i e ’s zu  le n k e n  D ich  freut, u n d  w il l ig  gehorcht es d em
M achtw ort.

Solch e in  D ie n e r  ist D ir  in  d e r  H a n d  d e r  n im m e rb e -
z w u n g n e n ,

E r ,  d e r  zack ig e ,  ew ig  le b e n d ig e ,  feurige B litzs trah l,  10
E r ,  vor  d e m ,  w a n n  e r  tr ifft, graunvoll  das A ll  d e r  N a

tu r  starrt.
D u rch  ih n  erfüllst D u  das W o r t ,  *) das g em ein sam e ,

w elches  durch  Alles
G eh t ,  z u  d e n  L ic h te rn  d e n  grossen sich m ischend  , w ie

zu  d e n  k le in e n ,
So u rk räflig lich  w a l te n d  als höchster  G eb ie te r  im

W elta ll .  2)
N im m e r  geschieht e tw as a u f  E rd e n  sonder  D ic h ,  H e r r 

scher ! 15
N im m e r  im  M eer  u n d  n ie  am  ä therischen  P o le  des

H im m els ,
A usser  w as F re v le r  b e g e h n  in  s in n b e ra u b te r  B ethörung .
D och  D u  vers tehest es auch  in  W e ish e i t  zu  e b n e n ,  w as

ung le ich ,
O rd n e s t ,  w as  o rd n u n g s lo s ,  u n d  m achst  U nlieb liches

lieblich .
A lso  s t im m tes t  zu  E in e m  D u A lle s ,  das E d le  z u m

Schlechten, 20
Dass fü r  das G anze  da  s te h ’ E in  ew ig  g e ltend  Gesetz

w o r t ,

*) w av rMTtvd-vvHq aoivov Xöyov’ Dam il lenkst du das gem einsam e Ge
setz des Universum s. Cf. v. 2 . und 2 1 . ,  24 . und 3 8 . ,  wo abwech
selnd i.öyoq und rofioq für denselben Begriff.

2) Dieser V ers ist wohl mit Brunck von dem Vorhergehenden zu tren
nen und auf Zeus zu beziehen, n icht wie Mohn, auf /.oyoq.
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W elches  m e id e n  u n d  f l i e h n , so viel de r  Sterblichen
schlecht sind.

U nglückselige  s i e ,  d i e ,  b e g e h re n d  d e r  G ü te r  Besitz-
thMiu,

W e d e r  schaun  noch  v e rn e h m e n  des G ott’s . gem einsam e
Satzung ,

D er  doch  gehorchend  m it  S in n  e in  edeles  L e b e n  sie
führten . 25

Sie n u n  eilen , en tfe rn t  vom  Schönen , nach  A n d re m  der
A ndre ,

D ie s e , haschend  nach  E h r ’ in  zw ietrachtvoller  Begierde , 
D  ie, nach  G ew in n s t  sich w e n d e n d  in  o rdnungslosem  Be

g in n en  ,
A n d r e , d e r  t rägen  R u h ' u n d  d e n  süssen  W e rk e n  des

L eibes
F r ö h n e n d  m it  a ller G e w a l t ,  dass W id r iges  ih n e n  zu

T he il  w ird. A) 30
A ber,  o Zeus , A llgeber, Du D onnere r ,  W olkenersch iit trer ,  
L öse  dem  M enschengesch lech t die B ande des k läg lichen

Irrw ahns ,
Scheuch ' ihn  h in w eg  vo n  d e r  Seel ',  o V a te r ,  u n d  lass’

uns  e r r ingen
E i n s i c h t ,  so lc h e , m it  d e r ,  nach  dem  R e c h t ,  D u  folgsam

das All lenkst,
A u f  dass Ehre  gen iessend  w ir  Dir en tg eg n en  m it  E h re ,  
O lm ’ A ufhören  D e in  T h u n  lo b p re ise n d ,  so w ie  es ge

z iem e t
S te rb lichen  W e s e n , d e n n  nich ts  ist h ö h ’re r  fü r  M e n 

schen u n d  Götter,
Als in  G erechtigkeit  stets d ie  g em ein sam e  S a tzung  zu

pre isen .

!) Ich würde nach dem Sinne des T ex tes , der m ir der richtige zu 
sein sch e in t ,  die letzten Verse so verändern j Andre z u r  trägen 
Ruh’ etc. (nemlich T fryM ^ fW ', Strebend mit aller G ew alt, dass W i
driges ihnen zu Theil wird (OTuvdovrtg /nuXu TtäfiTtctv, iyuvrtu tüviie 
yfwfföxwj auf alle Vorhergenannten bezüglich) d. h. durch ihr eifri
ges Trachten nach Befriedigung jener sinnlichen T riebe bewirken  
sie n u r, dass ihnen das G egentheil, statt des Genusses Nachtheil 
und Verderben zu T heil wird.

4 *
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Die h ie r  ausgesp rochenen  e rh a b e n e n  u n d  m it  d em  C hri
s te n th u m  so sehr  ü b e re in s t im m e n d e n  V o rs te l lu n g en  h a b e n  
n ichts  A uffallendes, u n d  lassen an  de r  A ch the it  des G e
dichtes *) n ich t  im  M in d es ten  zw e ife ln ,  da w i r  ähnlichen  
ja  schon b e i  E u r ip id es  u n d  sogar d e n  f rü h eren  D ich te rn  
b e g eg n e t  s in d ,  u n d  n ich t  m in d e r  e rh a b e n e n  in  d em  Z e i t 
a lte r  des C leanthes selbst be i  A r a t  b e g e g n e n ,  w e lche r  
se ine  P h ä n o m e n »  von Z eus  b e g in n e n d  sagt: „ V o n  Z eus  
lasst uns anfangen , d en  w ir  S terbliche n ie  u n g ep r ie sen  lassen 
m ögen .  V oll  ja s ind  se iner  die W ege ,  voll de r  M enschen  V er
sam m lungen ,.,  voll das M e e r ,  voll die H ä fen ;  üb e ra l l  b r a u 
chen  w ir  Alle Zeus. D e n n  w i r  s i n d  a u c h  s e i n e s  G e 
s c h l e c h t s .  E r ,  der  G nädige , zeig t d en  M enschen  das Rechte , 
u n d  erw eck t die V ö lke r  zu r  A r b e i t . . ..  E r  ha t  die Z e ich en  am  
H im m e l  befestiget (idtijQi^sv) u n d  die  S terne geo rd n e t“ , — 
b ekan n t l ich  die S te l le , au f  w e lche  sich auch  d e r  A poste l 
P a u lu s  in  se iner  R e d e  an  die A th e n e r  (Aposlelgesch. 
X V I I .  28.) beruft.

K e h re n  w ir  n u n  nach  d iesem  A briss  de r  Id e e n  ü b e r  
Z eu s  zu r  Schule w ie d e r  z u rü c k ,  so w i r d ,  b le ib e n  w ir  
auch  n u r  b e i  d e n  T rag ikern  b is  Sophokles s teh en ,  de r  
L e h re r  sich w o h l  zu  h ü te n  h a b e n ,  b e i  so e rh ab en  erns ten  
V o rs te l lu n g en  von  d e m  höchsten  W e se n  d en  G lau b en  
des Griech ischen  A lte r thum s anders  als m it E h rfu rch t  zu  
b eh an d e ln .  E r  w ird  v ie lm eh r  d em  Schüler  d iese  Vorstel
lu n g e n  V orh alten  u n d  ih n  d a rau f  au fm erksam  m achen , dass 
w as  sich auch T hörieh tes  u n d  U nw ürd iges  in  der M ytho
log ie  u n d  b e i  vie len  D ich te rn  findet , d ieses theils der  
Schw äche des u rsp rü n g l ich en  S tandpunk ts  , theils der 
m ensch lichen  Schwäche ü b e rh a u p t  zu zu sch re ib en  se i ,  die 
auch h ie r  das H eilige  u n d  E rh ab en e  oft in  d e n  S taub  e r 
n ie d r ig t ,  w as a b e r  durch  ebenso  viele de r  vortrefflichsten 
u n d  w ü rd ig s te n  A ns ich ten  au fgew ogen  w e rd e  , w elche

*) Da ich mich auf eine U ntersuchung der durch äussere Gründe aller
dings wenig unterstützten Aechtheit dieses G edichtes hier nicht ein
lassen k a n n , so verweise ich auf M ohnike 1. c. und Petcrsen: C ie- 
anthis S loici hjm nus in Jov. auctori suo vindic. Hamb. 1829,



w o h l auch  d em  C hris ten thum  d e n  W e g  zu  d en  H erzen  
dieses Volkes zu  b a h n e n  im  S tande w aren .  A b e r  er w ird  
ebenso  w en ig  v e rsch w e ig en ,  dass d iese  R el ig io n  P o l y 
t h e i s m u s  w a r  u n d  die Id ee  des e inen , ü b e r  dass W elta l l  
u n d  die M enschen  w a l te n d e n  G o t te s , so sehr sie auch 
m i t  dein Fortschri t t  de r  Z e i t  von  E in z e ln e n  bis  fast zu r  
R e in h e i t  de r  christlichen Idee  ist ausgeb ilde t  w o rd e n ,  in  
der V o lksre l ig ion  gar sehr geschwächt u n d  im  H in te r 
g rü n d e -g e h a l ten  w u rd e  durch  die ü b r ig e n  G ö tte r ,  d e ren  
je d e r  seine Ehre  fo rd e r te ,  nam en tl ich  die v ielen  S t a m m - ,  
S taa ts -  oder S tad t-  u n d  F a m i l ie n g ö l te r , zu d e n e n  m a n  
lim  so vertrauensvoller  sich w a n d te ,  als m an  sich ihre 
Nähe u n m it te lb a re r  dachte. A bschreckende  Beispiele de r  
V ernach läss igung  e inze ln e r  G otthe iten  lieferte die M ytho
logie in  M enge, w ie  O en eu s ,  dem  die A rtem is  ein schw e
res W e h , d e n  ka lydonisehen  E b e r ,  aus Z o rn  zugesand t 
hat. D e n n  , ,E s  genossen  die H im m lisc h e n  a l l ’ H eka
to m b e n ,  Ih r  n u r  opfert e r  n ic h t ;  — Achtlos oder  ve r
gessend ; doch gross w a r  seine V e rs c h u ld u n g “ (11. IX . 
534.); dessgleichen L ykurg  w e g e n  se iner  W id e rsp en s t ig 
keit  gegen  d e n  Cultus des Dionysos (II. VI. 128. f.).

Z u r  v o l l k o m m e n e n  W ü rd ig u n g  de r  Griech. R e lig ion  
ist es also e r f o r d e r l i c h , dass n e b e n  Zeus  auch die ü b r i 
gen  Götter in B etrachtung gezogen  w erd en .  Diess ist u m  
so notliw endiger, als sich daraus e rg e b e n  w i ld ,  dass auch 
der  Zeus de r  V olksre lig ion  m it  d en  ü b r ig e n  G ö t te rn ,  b e i  
a llen  sonstigen V o l lk o m m e n h e i te n ,  E igenschaften  g em ein  
h a b e , w elche  durch  die M ythologie b e g rü n d e t  zu  he rr 
schenden  A nsich ten  gew orden  s i n d ,  u n d  jenes  GöUei:- 
system h in te r  de r  V o llk o m m en h e i t  de r  ' chris t l ichen L eh re  
zurücklassen . Es ist a b e r  h ier  n ich t  nöth ig , jede  e inze lne  
G ottheit e ine r  b e so n d e rn  P rü fung  zu  u n te rw erfen .  Es 
ist genug , d ie jen igen  A nsich ten  zu sam m en zu s te l len ,  w elche  
ü b e r  d i e  N a t u r  u n d  d i e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  G ö t 
t e r  ü b e r h a u p t  als der  V o lksre l ig ion  angehörig  ge lten  
m üssen . U n d  diese s ind  folgende.

D ie Götter s ind  alle e n t s t a n d e n .  Gott als u nen t-  
s tandenes u n d ' von  E w ig k e i t  se iendes W e se n  findet sich 
ausdrücklich  n u r  b e i  d e n  Ph ilo sophen .  Schon Thaies an t
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w orte te  a u f  die F ra g e :  W as  das Älteste w ä re ?  Gott, d e n n  
d e r  sei u n e n ts ta n d e n  (ayivvrjTos). S. P lu t. Conviv. Sap. 
T. II. p. 153. Fr. Aus Anaxagoras en tlehn t  ist der  oben  er
w äh n te  &sbs ccvtotyvtjg des E u r ip id e s ;  u n d  deu tl icher  ha t 
d en se lb en  P la to  ausg eb i ld e t ,  zugleich  als Schöpfer (drj~ 
[iiovgydg) de r  W e l t  u n d  de r  ü b r ig en  G ötter (S. T im . p. 29.ff.). 
D e r  V olksre l ig ion  w a r  d ieser  Gott frem d, u n d  daher  führt  
auch  P la to  u n te r  d e n  durch  je n e n  u n e n ts ta n d e n e n  G ott  
geschaffenen G ö t te rn ,  w elche  e r  nach  d e r  H esiodischen  
T heogon ie  a n n im m t  u n d  o rd n e t ,  auch J u p i te r  a u f  (1. c. 
p. 40.). I n  der  V olksre lig ion  w a r  u n d  b l ieb  d ieser  Z eus  
d e r  Sohn  des K ronos, w ie  er  auch von d en  ausgeze ichnet
s ten  D ich te rn  g e n a n n t  w i r d ;  u n d  als die U rm u tte r  a ller  
G ötte r  w'ie M en sc h e n ,  die älteste u n d  dadurch  e h rw ü r
digste Göttin , w i rd  n ach  d e r  L eh re  d e r  T heogon ie  von 
d e n  e rh ab en s ten  D ich te rn  d e r  k lassischen Z e it  die E r d e  
( r a la % m it  w e lch er  d ie  R hea  e inerle i  ist) gepriesen. , ,E s  
is t  e in  S tam m  der  G ötter  u n d  ein  S tam m  der  M en sch en ,  
sagt P in d a r  (Nem, VI. z. A .) ;  b e i d ’ a th m en  w ir  e i n e r  
M u tte r  en tsprossen  ; jedoch t re n n t  uns  ganz geschieden  die 
M a c h t .“ D iese lbe  n e n n t  Sophokles (Antig. 338.) -ö'aöv 
vnsQxaxav , w ie  P in d a r  (Olymp. II. Ep. 4.) die R h e a :  nav- 
tc jv  vneQtatov sypiöuv &q6vov. V ie le  O rte  w o ll ten  sogar 
den  R u h m  h a b e n ,  G eburtss tä t ten  des Z eu s  zu s e in ,  u n d  
no ch  in  d e r  durch  die Philosoph ie  so hoch geb i ld e ten  
A lexandrin isc lien  Z e i t , aus w elcher  w i r  so eb en  so e rha 
b e n e  W o r te  e ines Arat u n d  C leanthes v e rn o m m e n ,  lässt 
C a llim achus in d em  H y m n u s  au f  Z eus  d ieseji ,  gegen  die 
C re tense r  eifernd, w elche  ih rer  In se l  die G eb u r t  desse lb en  
h a b e n  an e ig n en  w ollen , in Parrhasia  in  A rkad ien  gebo ren  
w e rd e n ,  u n d  m alt  dort au f  e ine ganz  s inn liche  W eise  seine 
G e b u r t  aus. A u f  d ieser  A nsich t  b e ru h t  die ganze T h e o 
gon ie  u n d  G ötte rgesch ich te ,  u n d  sie w a r  e s ,  w elche  viele 
P h i lo so p h e n  nöth ig te  , aus d e r  R el ig io n  ihres Volkes h in 
auszu tre ten  u n d  den  Z eu s  de rse lb en  d e m  von ih n e n  er
k a n n te n  e w ig en  Gott  u n te rzu o rd n en .

H ie rbe i  ist also d e r  Schüler  au f  d ie  Schw äche d e r  Er- 
kenn tn iss  in  je n e n  kosm pgon ischen  V ersu ch en  au fm erksam
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zu m a c h e n , u n d  w ie  d iese  de r  he iligen  T rad it ion  gegen
ü b e r  sich d a r in  z e ig e , dass die M ythologie  von m a 
te r ie l len  P r in c ip ie n  zu  d e n  G ötte rn  a u f s te ig t , w ah ren d  
le tz tere  Gott zu d e m  ersten  P r in c ip  m acht. E ine  h iebe i  
auch  a u f  de r  Schule w o h l  n ich t  zu  bese it igende  F rage  
i s t ,  w a ru m  Z eu s  zu  e inem  Sohne des K ronos u n d  n ich t 
gleich des U ranus u n d  der  Gäa gem ach t w o rd e n ,  u n d  w ie  
d ie  das sittliche Gefühl ver le tzenden  M ythen  , von  de r  
E n tm a n n u n g  des U ran u s ,  der  K inderversch lingung  des 
K ronos  u n d  dem  Sturze des L e tz te ren  durch  Zeus , zu  b e 
h a n d e ln  sein  m öchten . O hne h ier  d a rau f  e in z u g e h e n ,  ob 
K ronos e ine b losse A l le g o r ie , e ine Personification  d e r  
Z e i t  ist (xqovos =  %QOV°g) , w ie  B u ttm a n n  (M ythologus 
Bd. II. p. 1. ff.) geistreich n ach zu w e isen  gesucht ha t ,  oder  
e in  w irk licher,  h istorischer G o tt ,  n em lich  de r  Phönic ische  
M oloch oder  Bel, g laube ich, dass der  L eh re r  dies d a rü b e r  
w ird  sagen  k ö n n e n , ohne  der  historischen W ah rh e i t  zu  
nahe  zu tre ten :  K ronos repräsen tire  die älteste Z e i t ,  d ie 
u n m it te lb a r  au f  die E n ts tehung  der  D inge  aus U ranus un tl  
Gäa gefolgt ist. V o n  d ieser  Z e it  halle  m a n  einerseits  die 
V o r s te l lu n g ,  dass dam als die E lem en te  noch  in  w i ld e m  
K am pfe  m it e in an d e r  w a re n ,  eines das andere  verschlang, 
b is  a llm ählig  O rd n u n g  u n d  G esetz lichkeit  erfo lg t sei. Das 
lieg t ausgedrückt in  d e n  M ythen von  de r  E n tm a n n u n g  des 
U ra n u s ,  der  K inderversch lingung  des K ro n o s ,  b is  endlich  
Z eus  die w i ld e n  E lem en te  b ä n d ig t  u n d  e ine  geordne te  
W eltherrschaft  g rü n d e t ;  L e tz teres  ist der  S inn  vom  S turze  
des K ronos u n d  de r  T itanen . D ies ist bekann tl ich  auch 
die D eu tu n g  d e r  b e rü h m tes ten  M ythologen. Nach e ine r  
ä n d e rn  V ors te l lung  , w e lcher  H esiod  in  d e n  W . u n d  T* 
u n d  P in d a r  fo lgen (s. o b en  p. 16. u. 17.), ist d iese Z e i t  e ine  
v o l lk o m m en e  Z e i t  g ew esen ,  g lücklicher als d ie  je tz ige ,  
u n d  Kronos w a r  d e r  R egen t d ieser  se ligen V o rz e i t ,  de r  
m i t  se in em  Geschlechte gerechter  u n d  vo l lk o m m en er  M e n 
schen  un m erk l ich  die E rd e  verlassen u n d  n u n  au f  den  I n 
seln der  Seligen herrsche. So w e i t  m öch te  a b e r  der  L e h 
re r  in  se iner  D eu tu n g  n ich t  gehen  dü rfen ,  dass Z eus  Kro-^ 
n io n  n u r  e ine  E igenschaft  b e z e ic h n e ,  de r  E w ig e ,  de r  
S e l ig e ,  w ie  W elch e r  (Aeschyl. Tril . p. 96.) zu  d eu ten  ge-
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n e ig t  ist. W en ig s ten s  k a n n  e ine  solche V ors te l lung  in  
d e n  G lau b en  des A lte r thum s n ich t  h in e inge tragen  w erden .  
J e n e s  ab e r  vor  d e n  Schüler  zu  b r in g e n ,  ist m e in e r  M e i
n u n g  nach  u m  so n o t l iw e n d ig e r , als dadurch  das Anstös- 
sige in  d e n  g e n a n n te n  M y th en  u m  Vieles g em ilde r t  w ird ,  
nach  de r  ä n d e rn  V ors te l lu n g  sogar ganz w egfä ll t ,  u n d  
sich daran  fü r  d e n  Schü ler  le icht die B em erk u n g  an knüpf t ,  
dass d ie  M y th en  n ich t so sinn lich  zu  n e h m e n  s in d ,  w ie  
sie lauten . Ü b r igens  w il l  ich d am it  d e r  D eu tu n g  de r  
G öttergeschichte  a u f  de r  Schule  n ich t  w e i te r  das W o r t  
r e d e n ;  u n d  gebe  sie n u r  da zu , w o  sie sicher ist u n d  die 
F assungsk raf t  des Schülers n ich t  überste ig t.

D ie  G ötter  also s ind  nich t unen ts tan d en ,  s o m itn ic h t  ew ig  
im  chris tl ichen  S inne, ab e r  u n s t e r b l i c h .  Sie s ind  fe rne r  
ü b e ra u s  m ä c h t i g .  D iese M acht ist be i Zeus  in  gew issem  
S inne  A llm acht zu  n e n n e n ,  a b e r  n ich t  in  d e m  vollen  S inne 
des C hris ten thum s. E r  ist zw ar  d e r  a llm ächtige  O r d n e r u n d  
V e rw a l te r  de r  W e l t ,  a b e r  n ich t  ih r  Schöpfer;  e ine  ganz 
deu tliche  S p u r  w en igs tens  findet sich n ich t  b is  auf Arat,  
i n  w e lch em  nach  O b igem  die d e r  P h ilo soph ie  en tlehn te  
Id e e  eines weltschaffenden Gottes a u f  Z eus  ü b e rg e trag en  
ist. Schw ierig  schein t des Z eus  V erhältn iss  z u m  S c h i c k 
s a l .  Ich  finde indess  n u r  e in en  e inz igen  M ythus, in  w e l
chem  das Schicksal u n a b h ä n g ig  von Z eu s  u n d  ih m  selbst 
u n b e k a n n t  ihm  d en  U n te rgang  d roh t  , w e lch em  P in d a r  
u n d  Äschylus folgen. *) W e lch e  Quelle  n u n  d ieser  M y
thus  auch h a b e ,  e ine  solche Fo lge  k an n  d em se lb en  n ich t  
g eg eb en  w e rd e n ,  dass m an  sage : das Schicksal stelle ü b e r  
d e m  Zeus. Ü bera ll  sonst e rsche in t  Z eus  als de r  L e n k e r  
des Schicksals. E r  hält im  H o m e r  schon die W aag e  des
se lb en  in  se ine r  H a n d  u n d  P in d a r  u n d  die T rag iker  h a b e n  
u n s  oben  die sch lagendsten  S tellen  h ie rü b e r  geliefert. U n d  
die  schönste  E rk lä ru n g  ü b e r  den  Z u sa m m e n h a n g  des 
Schicksals de r  T ragöd ie  selbst m i t  Z eus  M acht u n d  e w i
ger V o rse h u n g  liefert w o h l  de r  dritte  C horgesang in  de r  A n 
t ig o n e  des Sophokles. H ie r  nem lich  bek lag t  d e r  C hor zu 
erst  das Schicksal des L abdak id isc l ien  H a u se s ,  das e in

») S. das oben (p. 39 .) bei A esclijlus Gesagte.
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O pfer nach  d em  än d e rn  hinraffe, u n d  u n m it te lb a r  darau f  
be s in g t  e r  die ew ige  M acht des Zeus, w elche  menschliche 
V erm essen h e i t  vergeblich  zu  du rchbrechen  s t re b e ,  u n d  
sich dadurch  L e id e n  u n d  V e rd e rb e n  auflade. Doch vom 
Schicksal w e rd e n  w ir  noch  andersw o G elegenheit  f inden  
zu  sprechen. So ist also auch dies Schicksal ke ine  b l in d e  
M acht. ' Es ist e i n e , w ie  sie die T rag iker  auch  dargestellt  
h a b e n  durch  die höchste W eish e i t  u n d  G erechtigkeit  auf
erlegte F ügung .  D a ru m  ist aber  dies Schicksal n ich t  w e 
n ig e r  hart u n d  u n b eu g sam , u n d  dem  sich de r  M ensch  m i t  
a ller V erzichtle istung u n te rw erfen  müsse. D e n n ,  u n d  das 
ist e in  H a u p tp u n k t ,  in  w e lch em  jenes  H e id en th u m  z u 
rü c k b l ie b ,  d ieser  Z eu s  ist n ich t  die ew ige  L iebe . E r  ist 
de r  a llm ächtige u n d  allw issende R e g e n t ,  e in  V erg e l te r  
des G uten  u n d  B ö s e n , e in  s trenger  R ic h te r ;  ab e r  w e n n  
auch n ich t ohne G n ad ’ u n d  E rb a rm e n ,  dennoch  n ich t  de r  
a l l l iebende  Gott de r  Christen. So fehlte d e n  M en sch en  
des A lte r thum s bei d e r  U n te rw erfung  u n te r  je n e  u n v e r
m eid liche  N o tw e n d ig k e i t  jene  h im m lische  E rle ich terung , 
w elche  d em  C hris ten  de r  G laube an  e ine  m it  G erechtig
k e it  u n d  L ieb e  das Grosse w ie  das G eringe  um fassende  
V orseh u n g  giebt.

D ie M acht u n d  K raft  der  ü b r ig e n  G ötter  ist je  nach  
ih ren  W irk u n g sk re isen  u n d  ih rem  R an g e  versch ieden  u n d  
d em gem äss  das V er trau en  der M enschen. A uch  dreihun
d e r t  fe indliche M än n e r  w il l  Odysseus m it Hülfe  de r  A thene  
b e k ä m p fe n  (Od. X II I .  388.). A n  g robsinn lichen  A u sm a
lu n g e n  ih re r  Stärke ist die Ilias üb erau s  reich. - W e n n  
ab e r  b e i  P ind .  Pyth. 3. Epod . 2. sogar die F la m m e n  des 
Scheiterhaxifens vo r  Apollo sich ih e i le n ,  so ist dies e ine  
de r  e rhabens ten  V ors te l lungen  de r  spä te ren  Z e it  von der  
Grösse de r  G o tth e i t ,  vor der  auch die E le m e n te  in  E h r 
furch t zu rückw eichen . Sie kö n n en  ferner in  verschiedenen  
G estalten  auf  de r  E rde  ersche inen  , e in  schöner  G laube  
des A lte r thum s,  übe raus  lieblich  u n d  sittlich besonders  in  
de r  Odyssee ausgeb ilde t ,  w o rü b e r  e in  Näheres un ten .  Ih re  
Gegenwart strahlt oft u n g ew ö h n lich en  Glanz  aus, w ie  die 
d e r  A thene im  H ause  des Odysseus (Od. X IX .  36. ff.). 
Sie e rsch e in en ,  u m  d e n e n ,  w e lch en  sie gnäd ig  s in d ,  in
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u n m it te lb a re r  Nahe be izus tehen . A ber  auch aus der  F e rn e  
k ö n n e n  sie R e t tu n g  senden . „ K a n n  doch ein  Gott, w e n n  
e r  w i l l ,  auch fe rn h e r  M ä n n e r  e r r e t te n “ (Od. I I I .  231.). 
Sie k ö n n e n  ihre  L ie b l in g e  m it  Ju g e n d re iz  schm ücken  oder 
u n k e n n b a r  m a c h e n ; sie k ö n n e n  S tä rk e , M u th  u n d  andere  
E igenschaften  d e n  E in e n  v e r l e ih n , A n d e re n  w ied e r  en t
z ieh en  (II. I. 178., X I .  544., X V I.  528., Od. I. 321„ VI. 139.). 
Sie rü s ten  die M enschen  m it  versch iedenen  G ab en  aus, 
„ N ic h t  ja schenken  die G ötter  d e r  A n m u th  G ab en  an  
a l l e  S te rb l ic h e n ,  w e d e r  Gestalt noch  B eredsam keit ,  
o d e r  auch W e is h e i t “ (Od. V III .  167. fF.). Es ist fü r  
sie le icht, e in en  S te rb lichen  zu  ve rherr l ichen  oder  zu  ver
d u n k e ln  (Od. X V I.  211.). F ü r  alles dies m öge die  Spä
te re n  P in d a r  vertre ten . , ,D ie  G o tthe it ,  sagt P in d a r  (Pyth. 
I I .  Str. 3 .) ,  füh rt  nach  W il le n  jeg lichen  ih re r  Beschlüsse, 
d ie  G o tth e i t ,  d ie d e n  befiedei 'ten A ar erfasst u n d  ü b e r 
ho l t  den  D e lp h in  des M eeres , d ie M an ch en  schon d e r  
ho ch m ü th ig en  S te rb lichen  b e u g te ,  ab e r  A n d e re n  un v er-  
a l te rnden  R u h m  g e w ä h r te .“

N ächst de r  M acht folgt das W i s s e n .  Die G ötter  se
h e n  Alles u n d  h ö ren  Alles, ausser  Z eu s  nam entl ich  Apollo.
II. X V I.  514. fleht de r  ve rw u n d e te  G laukus zu d i e s e m : 
„ H e r r s c h e r  v e rn im m ,  ob  vielleicht du in  L yk ia’s frucht
b a re m  L a n d e  Bist, ob in  Tro ja  vielle icht;  du  kan n s t  aus 
jeg lichem  Ort ja  H ö ren  d e n  le id e n d e n  M ann ,  w ie  an je tz t  
m ich  L e id e n  u m d r ä n g e t .“  „A lles  ja w i s s e n  die Göt
t e r “ , sagt M enelaos zu  des Pro teus  Tochter  E idothea  (Od. 
IV . 377.). A uch  die M u se n  red en  nach Hes. Theog. (37.) 
„A lles  w as is t ,  se in  w i rd  u n d  zuvor  w a r . “  Diese E ig en 
schaften finden sich b e i  d en  Spä te ren  beso n d e rs  ausgeb il
det. P in d a r  sagt 01. I. Str. 3. „ W e r  de r  M enschen  w ähn t,  
d e r  G ottheit zu  ve rb e rg en  se iner  T h a ten  e i n e , o ! der  feh
le t  des Z ie l s .“  u n d  Pyth. IX . Epod. 2. sagt Cheiron  zu  
d e m  nach  de r  N ym phe K yrene  forschenden  Apollo : „ D e r  
Jun g frau  S tam m  w o h e r ,  fragst du , o H errscher ,  d u ,  der  
du  a ller D inge b e s t im m te n  A usgang w eiss t  u n d  a l l ’ ihre 
P fade  , w ie  viel F rü h l in g sb lä t te r  die E rde  em p o rsen d e t  
l in d  w ie  viele K ö rn e r  des Sandes im  M eere u n d  F lü ssen  
d ie  W o g e n  u n d  Stfirme des W in d e s  w ä lz e n ,  u n d  de r  du
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klar  siehst, w as bevo rs teh t  u n d  w o h e r  es en ts tehen  w i rd “ ; 
gewiss, w e n n  m a n  von  d e r  U m g e b u n g  abs ieh t ,  in  de r  sie 
v o rk o m m t ,  e ine  de r  e rh ab en s ten  S tellen  u n d  b e i  e in em  
H e id e n  in  E rs tau n en  se tz e n d ,  w ie  n ich t  m in d e r  die Pyth.
I I I .  Str. 2. ,, Doch n ich t  v e rb o rg en  b l ie b ’s d e m  Späher
(dem  sp äh en d en  Gott A pollo  d ie  he im liche  U m a rm u n g  
de r  K oronis m it  dem  A rkadischen  F rem d lin g e  Ischys).
I n  de r  opferre ichen  Pytho  vernahm  Solches des H eil ig 
thum s F ü r s t ,  L o x ia s , v o n  se inem  w ahrhaf te s ten  V e rk ü n 
d e r ,  de r  E rkenn tn iss  g la u b w ü rd ig ,  von se inem  a llw issen
den  Geiste. D e n n  L ü g e n  haften  n ich t be i  i h m ; es täusch t 
ih n  ke in  Gott, k e in  S te rb l ich e r ,  w ed e r  durch  T h a ten  noch  
durch  G e d a n k e n .“  D aru m  ist die Gottheit abe r  ke ines- 
w eges  a l l g e g e n w ä r t i g .  A b e r  w ä h re n d  be i  H o m er  d ie  
G ötter  m ehre re  Schritte u n d  S p rünge  m a c h e n ,  u m  w o h in  * 
sie w o llen  zu  k o m m e n ,  ist A pollo  b e i  P in d a r  1. c. Epod. 2. 
von  D elph i m i t  d em  ers ten  Schritte zu  L akere ia  in  T hes
sa l ien ,  u m  d e m  L e ich n am  d e r  K oronis  sein  K in d  Askle
p ios zu  en tre is sen ,  u n d  in  d e m  A nfänge d e r  A ralischen  
P h ä n o m e n a  ist ja  von Z eu s  A llgegenw art  ganz  in  e in e r  
des C hris ten thum s w ü rd ig e n  W eise  gesprochen.

Die s i t t l i c h e n  E igenschaften  endlich  h angen  am  
a l le rm eis ten  von d e r  Ind iv idua li tä t  d e r  e in z e ln e n  Dichter 
u n d  d em  S tandpunk te  des Zeitaltei’s ab. U n d  h ie r  n im m t  
H o m e r ,  o d e r ,  genauer  zu  re d e n ,  d e r  D ich ter  de r  Ilias, 
n ich t  d en  ehrenvollsten  P la tz  e in  (S. oben  p. 3 1 ) .  D en 
noch  f inden  sich auch hier sehr schöne V ors te l lungen , die 
d an n  in  d e n  spä te ren  D ic h te m  n u r  u m  so geläuterter  w ie
derkehren . D ie  G ötter  s ind  w a h r h a f t i g ;  w e n n  Zeus 
m i t  dem  H aup te  w in k t ,  so ist das sein  heil igster  Schw ur;  
in sb eso n d ere  B eschützer des Rechts  u n d  des äusseren  
Sym bols d e sse lb en ,  des E id e s ,  dagegen  R ächer  des M e in 
eids (II. III .  277., IV . 15b. u n d  235., X I X .  259.). Sie s ind  
dadurch  B egründer  a ller m ensch lichen  O rd n u n g ,  n a m e n t 
lich des Staats; die K önige  in sbesondere  h ab en  das Scep- 
te r  von Zeus  u n d  sie schütz t Z eus  w a l ten d e  Vorsicht.  Sie 
s in d  S p en d e r  des Glücks u n d  S egens ,  v e r le ih en  ab e r  ihre  
G a b e n  n ich t nach  W il lk ü r  de r  M en sc h e n :  , , U nverw erf
lich ja  s ind  d e r  U nste rb lichen  eh ren d e  G a b e n ,  W elche
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sie se lbe r  verle ihn u n d  nach  W il lk ü r  K e in e r  em pfange t  ** 
(11. III .  64.). Sie f reu en  sich de r  Opfer d e r  S te rb lichen  
(II. X. 5.) u n d  ach ten  ih re  F rö m m ig k e i t  (II. X X . 297., 
X X I I I .  67.), u n d  s ind  d e n e n  gnädig, w elche  zu ih n en  fle
h e n  u n d  ih rem  G ebote  gehorsam  s in d :  ,,W e r  dem  G ebote
d e r  G ötter  gehorch t ,  d e n  hören  sie w i e d e r “  (11. I. 218.). 
V o n  ih re r  F ü rso rg e  fü r  d ie je n ig e n ,  w elche  sie l ieben ,  
g ieb t  es ke in  schöneres u n d  rüh renderes  B eispiel als das 
d e r  A thene für  T e lem achus  u n d  O dysseus ,  das l ieblichste  
D e n k m a l  e in e r  k ind lichen  F rö m m ig k e i t ,  u n d  vorzüglich  
geeignet, au f  das religiöse G efüh l des Schülers zu w irken . 
Sie strafen a b e r  ebenso  den  Ü b e rm u lh  u n d  jed e  U n b il l :  
, ,B e b t  vor  d e r  R ache  de r  G ö t te r“ ruft  T e lem achus  d e n  
ü b e rm ü th ig e n  F re ie rn  zu (Od. II. 68. Cf. II .  136.) u n d  
, ,A l le  gew altsam e T ha t  missfällt ja den  se l igen  G öttern , 
F rö m m ig k e i t  ach ten  sie n u r  u n d  b ill ige  T h a te n  d e r  M e n 
sc h e n “  der  Sauh ir t  eben d ase lb s t  (X IV . 83.). Doch ist 
ih r  Z o rn  b ieg sam  u n d  sie lassen  sich gerne  v e rsö h n en :  
„ Z ä h m e  clein grosses H erz ,  o A chilleus; n ich t  ja gez iem t 
d ir  U n e rb a rm e n d e r  S in n “ , sagt d e r  reisige P h ö n ix  (II.
IX .  496. fl.).

L e n k sa m  s ind  se lber  d ie  G ötte r ,
D ie  doch w e i t  e rh a b n e r  an  H err l ich k e i t ,  E h r ’ u n d  G e

w a lt  sind.
D iese verm ag  du rch  R ä u c h e rn  u n d  dem uthsvo lle  G e

lü b d e  ,
D urch  W e in g u ss  u n d  G edüft de r  S terb liche  u m z u 

len k en  ,
B i t ten d  m i t  F l e h n ,  w a n n  sich E in e r  versünd ige t  oder

g e fe h le t ,
D e n n  die reu ig en  B it ten  s in d  Z eu s  des a llm äch tigen

T ö c h t e r , --------
D ie  auch h in te r  de r  Schuld  sich m i t  Sorg’ ans trengen

zu  w ande ln .
U n d  w ä h re n d  in  de r  Ilias die M en sch en  n ich t  selten ihre 
e igene V e rb le n d u n g  d e n  G ötte rn  z u r  L as t  legen  (X IX . 
137. u n d  270. Cf. X V . 724.) u n d  die S c h u l d  (A xn) selbst 
Z e u s  e rhabene  Toch ter  gen an n t  w i r d ,  d ie ,  n a c h d e m  sie 
ih n  selbst e in m al  b e rü c k t ,  von ih m  a u f  d ie  E rd e  gew orfen
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w o rd e n  (X IX . 85. ff.), Z eu s  auch selbst sich w irklich  eines 
so lchen  V orw urfs  schuld ig  m a c h t ,  z. B. durch  den  täu 
schenden  T r a u m ,  d e n  er  d e m  A g a m e m n o n  se n d e t ,  sagt 
derse lbe  Zeus  in  d e r  Odyssee (I. 32. ff.) in  de r  G ötte r
v ersam m lung  :

„ W u n d e r ,  w ie  sehr doch k lagen  die S te rb lichen  w id e r
die G ötter:

N u r  von  uns  sei Böses v e rm e in e n  s ie ;  ab e r  sie se lber
Schaffen durch  U nvers tand  auch gegen  Geschick sich

das E lend .
So w ie  je tz t  Aegisthos, —
K u n d ig  des schw eren  G e r ic h ts , w e i l  w ir  schon  lange

g e w a r n e t ,
H erm es  h in ab  ih m  s e n d e n d ,  d e n  sp ä h e n d e n  Argos-

w i i rg e r“ .

E benso  erscheint h ier  das ganze  U n g lü c k ,  w elches die 
H e l len en  a u f  ih re r  R ückfahrt  von Troja he im gesuch t  hat, 
als e ine  Folge  ihres Unverstandes u n d  ihrer  Gottlosigkeit. 
D aher  sende t  h ier auch die Erinnys d en  M enschen  V e r
b le n d u n g  (XV. 232.). Z w a r  ist es e ine auch von d en  Tra- 
g ike rn  oft ausgesprochene A ns ich t ,  dass die Götter d e n  
M e n s c h e n  zu r  arr] t r e i b e n , u n d  b e ru h t  die Schicksalsidee 
selbst zu m  T heil  a u f  d ieser  A nsich t:  , , W eisheitsvoll,  sagt 
Sophokles (Antig. d rit te r  Ghorges. Antistr. ß. v. 616. Herrn.) 
ist von E in e m  das b e rü h m te  W o r t  gesp ro ch en ,  dass gu t 
zuw e ilen  das Böse d em  zu sein s c h e in e , dessen H erz  e in  
Gott  z u r  arr] t r e i b t “ . A b e r  eb en  da k an n  m a n  aus d em  
V o rh e rg eh en d en  le rn e n ,  dass dies gesch ieh t,  w e n n  die 
frevelhafte Hoffnung schon das H erz  des M enschen  u m 
strickt hat. H art  ist diese A nsicht a llerdings u n d  steht ihr 
d ie  m ild e re  des C hris ten thum s trostre ich entließen von  der

Ö  O

d e n  S ü n d e r  zu r  Busse ru fen d en  Gnade. A b e r  m a n  m uss 
b e d e n k e n ,  dass es n ich t  gew öhnliche  F e h le r  u n d  S ü n d e n  
s in d ,  gegen  w elche  die I r a g ö d ie  ihre d rohende  S tim m e 
erhebt, son d ern  m eistens  die aus m ensch licher  V e rm essen 
he it  en tb re n n e n d e  Leidenschaft.  Schw erer  ist diese A n 
sicht in  H insich t des Sch icksa ls , w elches die T ragödie  
da rs tc l l t ,  zu  ve rfech ten , das m i t  un v e rm e id l ich e r  Noth-
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w en il igke it  auch unschu ld ige  O pfer  hinzuraffen  scheint, 
in  K in d e rn  u n d  K in d e sk in d e rn  n e u e  F reve l  u n d  Strafen 
hervorru fend . D e n n  ohne V ersch u ld u n g  b r ic h t  auch h ie r  
das U nglück  n ich t  h e r e in , 1) u n d  das ist gross u n d  w ü rd ig  
von  T rag ik e rn ,  w ie  Äschylus u n d  Sophokles, gedacht. Dass 
a b e r  jene  V ersch u ld u n g en  selbst als v o n  d en  G ötte rn  ge
sand t  ersch ienen , w a r  e ine  A nsicht, d ie  sich b e i  j e n e r  u n 
begre if l ichen  V erk e t tu n g  v o n  V e rb re c h e n ,  w elche  Schick
sal g en an n t  w i r d ,  u n te r  d e m  Volke  ganz  natü r l ich  b i ld e n  
m uss te  (d e n n  als V o lksansich t  k o m m t sie m eis ten the ils  
vor) u n d  dies in  Ü b e re in s t im m u n g  m it  der  ü b r ig e n  A n 
s ich t ,  da ja  die G ötter  es s in d ,  w elche  das W a l te n  des 
Schicksals ü b e r  e in  Geschlecht verhängen  (d en n  , w ie  d ie  
E u m e n id e n  im  Äschylus vom S tam m e A g am em n o n s  sa
gen : „  Z eus  hat dies b lu t ige  Geschlecht v o n  d e r  I lö ru n g  
seines W o rts  h in w e g g e b a n n t“ v. 360.), b is  die S ünden  der  
E l te rn  getilgt s in d ,  u n d  die end liche  A ussöhm m g erfolgt; 
o b w o h l  de r  Christ r ichtiger  sagen w ü r d e ,  dass derjen ige , 
a u f  d em  der  Z o rn  Gottes ru h t ,  n ich t von Gott selbst zu r  
S ü n d e  ge tr ieb en  w i r d ,  sondern  ohne G nade u n d  se iner  
e ig en en  sü n d h a f ten  N a tu r  ü b e r la ssen  in  S ü n d e n  sich 
s türze.

Im  Ü b r ig en  s ind  die  G ötte r  m ilde  u n d  mitleidsvoll. 
Z w a r  k o m m t auch unverschu lde tes  E le n d  von ihnen  :
,, Sie v e rk ü m m e rn  das A n s e h n  ir re n d e r  M en sc h e n ,  A uch  
•wenn K ö n ig e n  se lbst ih r  R a th  zu the ile t  das E l e n d “ 
(Od. X X . 195 ). A b e r  sie n e h m e n  auch A nthe il  an  d em  
Schicksal der  M e n sc h e n ,  w ie  Z eus  an  d em  bevors tehen 
d e n  T o d e  H ektors (II. X V II .  201. ff.), u n d  stehen ih n en  
in  ih re r  Noth u n d  T rau rigke it  b e i ,  w ie  derse lbe  d em  M e
nelaos (II. X V II .  648.), d e m  u m  Patroklos w e h k la g e n d e n  
A chill  (X IX . 340.) u n d  d e m  u m  H ek to r  t rau e rn d en  P ria-  
m u s  (X X IV . 33 ff.). E b en so  s ind  Schu tzflehende, D ar
b e n d e  u n d  F re m d e  u n te r  ih rem  b e so n d e re n  Schutze  u n d

J) Dies ist sehr gründlich gezeigt in dem letzt erschienenen Programm  
des Düsseid. Gymn. von W üllner: U e b e r  d e n  K ö n i g  Oedipus 
d e s  S o p h o k l e s .
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sich an  d iesen  zu  versünd igen  ist e in  F reve l ,  der  schwere 
R ache  de r  G ötter  zuzieht. D iese zu le tz t  b e sp ro ch en en  sitt
l ich en  V o rs te l lungen  s ind  nächst d e r  Odyssee am  aller
m e is ten  u n d  schönsten  in  Hesiods W e rk e n  u n d  T ag en  
a u s g e b i l d e t .  Vergl. b e s .  v. 320. ff. Bei so a lten  Z e u g n is 
sen  fü r  d iese  s ittlichen E igenschaften  de r  G ötter  w i rd  es 
n ich t  nö lh ig  s e in ,  sich auch noch a u f  die Späteren  zu b e 
rufen. Indess  w ird  es für  den  Schüler  von b e so n d e re m  
Einfluss u n d  E in d ru c k  au f  sein  religiöses G em ü th  sein , 
u n te r  d iesen  Spä te ren  ganz besonders  be i d en  T rag ike rn  
s ichen  zu  b le ib en ,  u n d  ihn  darau f  au fm erksam  zu machen, 
w ie  hoch u n d  e rns t  be i  den se lb en  die Idee  der  göttlichen 
G erechtigkeit ausgeb ilde t se i ,  m ensch licher  V erm essenhe it  
u n d  L e idenschaft  gegenüber.  Diese Id ee  ist zw ar  durch
gre ifend  u n d  hervorstechend  im ganzen  G lauben  des A l
te r th u m s ,  u n d  schon in  der  M ythologie durch  Beispiele  
e ines  Tan ta lus ,  Sisyphus u n d  Ix ion  b e g rü n d e t ,  m it  e in em  
fast sch n e id en d en  Erns te  abe r  von  den  D ichtern  de r  T ra 
gödie  behandelt .  H ie r  k o m m t de r  L eh re r  besonders  au f  
die Idee  des Schicksals zu sprechen. Da ich ü b e r  d iese lbe  
schon im  V o rh e rg eh en d en  hinlängliche ' A n d e u tu n g  gege
b e n ,  so fasse ich h ier n u r  die G o n in m ta n s ic h t  zu sam m en , 
d ie  vor d en  Schüler  gebracht w e rd e n  m u ss ,  n em lich  : w ie  
d ie  Idee  des Schicksals nichts A nderes  in  sich schliesse, 
als das E ing re ifen  d e r  göttlichen W e l to rd n u n g  in  die 
H a n d lu n g e n  d e r  M e n sch en ,  die m it  une rb i t t l ich e r  S trenge 
w a l ten d e  Gerechtigkeit  Gottes u n d  dem gem äss  die fu rch t
b a re n  Fo lgen  de r  S ü n d e , die bis ins d r it te  u n d  vierte  
G lied  der  G eschlechter forlgepflanzt u n d  geah n d e t  w erd e ;  
w ie  diese A nsich t a llerdings s trenge s e i , ab e r  auch nach  
d e r  L eh re  des A lten  le s ta m e n ts  Gott zw ar  B arm herz ig 
ke it  e rw eist  b is  ins tausendste  Geschlecht, a b e r  die Missc- 
th a ten  de r  V äter  an  K in d  u n d  K in d esk in d  straft bis ins 
d ritte  u n d  vierte Geschlecht (Mos. II. 34 . 6 —7.) ,  u n d  erst 
in  de r  R elig ion  de r  V e rsö h n u n g  d e r  Begriff d e r  G n a d e  
e ine  tröstlichere  A u sd eh n u n g  erhalten.

E in ige  G ötter s ind  durch  W eish e i t ,  M ilde ,  M äss igung  
und B esonnenhe it  besonders  au sg eze ich n e t ,  w ie  A thene 
u n d  A p o l l o , le tz te re r  in  d ieser  E igenschaft  nam en tl ich
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von Äschylus in  d e n  E u m e n id e n  gezeichnet.  Dalier auch 
das vo n  ih m  geleite te  O rakel zu  D elph i  im m e r  ve rsö h n en d  
a u f  die A nge legenhe iten  v o n  Hellas gewirkt. A n d e re  Göt
te r  s ind  es durch  Ju ng fräu lichke it  u n d  K eu sch h e i t ,  w ie  
ebenfalls  A thene  u n d  A rtem is. A b e r  h in te r  de r  Idee  de r  
H e i l i g k e i t  ist d ie  Griech. R e lig ion  am  a l le rm eis ten  zu- 
z i ickgeblieben.

Ich b e rü h re  h iem it  e ine  a llbekann te  u n d  e inges tan 
den e  Schwäche de r  Griech. G ö tte r ,  w e lc h e ,  s o ' sehr sie 
auch  E n tschu ld igung  finden m ag  in  d e r  s inn lichen  R e iz 
b a rk e i t  u n d  E rregbarke it  dieses süd lichen  V o lk e s , de r  w ir  
andererse its  uns tre i t ig  viel Grosses u n d  H errliches v e rd an 
k e n  , au f  d em  re in en  G ebie te  d e r  R elig ion  Anstoss erreg t, 
u n d  vor dem  christlichen Gem iithe des Schülers n ich t  ver
he im lich t  w e rd e n  da rf  un d  n ich t  k ann ,  w e il  es ihm  in  de r  
M ythologie  u n d  in  de r  Lectiire  ü b e ra l l  begegnet .

Bei a llen  e rh ab en en  E ig e n sc h a f te n , w elche  im  vori
gen  u n d  d e m  le tz ten  A bschnitte  aufgezählt  s in d ,  be i al
le r  L ä u te ru n g  , w e lche  de r  Fortschrit t  de r  Z e i t  in  de r  A n 
sicht nam en tl ich  von d em  höchsten  gö ttl ichen  W e se n  he r
b e ig e fü h r t ,  b e ru h e t  die Schwäche des Griech. P o ly the is
m u s  de r  re in  geis tigen R elig ion  des C hris ten thum s ge
g e n ü b e r  in  d em  s inn lichen  E l e m e n t , dessen  sich der  
G rieche n ich t  ganz  en tsch lagen  konn te .  Dieses E le m e n t  
h a t  sich u n s  gezeigt in  de r  A nsich t von de r  En ts te llung  
d e r  G ötter;  es ze ig t sich 2) in  d e r  V e rb in d u n g  des m ä n n 
l ichen  u n d  w e ib l ich en  P rinc ips  , gerade  in  d em  obersten  
Gotte, im  H ades  u n d  im  H ephästo s ;  3) ü b e rh a u p t  in  d em  
A n th ro p o m o rp h is m u s , an  w e lch em  die m ensch liche  G e
s ta l t ,  w o m it  die G riechen  ih re  G ötter  u m k le id e te n ,  am  
w en ig s ten  anstössig sein  m o ch te ,  theils w e g e n  de r  W ü rd e  
de r  m enschlichen  Gestalt an  sich, theils w eg en  de r  Schön
h e i t , w elche  dieses V olk  ih rem  an g eb o ren en  T r ieb e  nach  
a u f  dies G eb ie t  in  ausgeze ichnetem  Grade ü b e r t r u g ,  u n d  
ohne  w elche  d ie  alte K unst  n im m e r  je n e  Idea li tä t  e rre ich t  
h ä t t e , w elche  sie auszeichnet. U n ze r t ren n l ich  ab e r  von  
dieser  an th ropom orph is t ischen  V o rs te l lu n g  w a r  d en  G rie
chen  auch dasjen ige  s inn liche  E lem en t,  w elches  d e n  M en 
schen  am  m eis ten  beherrsch t ,  u n d  in  d e r  süd lichen  Natur
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G e s c h l e c h t s l i e b e .  D iese V ors te l lung  w urze lte  zu tiei 
in  d e r  N atur dieses Volkes, als dass auch die e rhabens ten  
G eister,  de r  Z e it  n em lich ,  w elche  w i r  als die e igenth iim - 
l ich  hellenische h ie r  im  A uge h a b e n ,  sich davon  hä tten  
losm achen  können . Ich spreche n ich t  m eh r  von de r  Schwäche 
des Zeus  in  der  Ilias H ere  gegenüber ,  n ich t von de r  sch lü
p fr igen  Scene in  d e r  Odyssee V III .  266., von d e r  L ieb e  des 
Ares u n d  der  Afrodite. Solche V ors te l lungen  s ind  m it  
v ie len  an d e ren  der  M ythologie n u r  der W il lk ü r  de r  D ich
te r  u n d  n ich t  der  R elig ion  au fzub iirden  u n d  die grossen 
G eister  de r  g eb ilde ten  Z e it  h a b e n  sie verachtet u n d  ver
w orfen . ,, W ahr l ich  de r  W u n d e r  g ieb t’s v ie l ,  sagt P in d a r  
(01. I. Ep. I. f.), u n d  oft b e z a u b e rn  de r  S te rb lichen  H e r 
z e n  S a g e n ,  ausgesehm ückt n ii t  bu n tfa rb ig em  T ru g ,  ü b e r  
die W ah rh e i t  hinaus. D en n  die A n m u th ,  die alles Siisse 
d e n  S te rb lichen  schafft, verleiht W ü rd e  der  Sage u n d  m ach t 
auch das U nglaub liche  glaublich. A ber  die Tage de r  F o lg e 
zeit s ind  de r  W a h rh e i t 'k u n d ig s te  Z eugen . D em  M enschen  
z iem t’s , n u r  W ü rd ig es  von den  G öttern  zu  sagen; k le iner  
ist d a n n  die Schuld. Sohn des T anta lus  (Pelops), auch von  
d ir  w il l  ich s ingen  anders als die Sänger de r  V o rz e i t .“  
U nd  w e ite r  Epod. 2. d e n  Mythos z u rü ck w e isen d ,  dass die 
G ötter  von dem  Fleische  des P e lops  geschm aust:  , ,M ir
a b e r  ist es un m ö g lich  , gefrässig zu n e n n e n  de r  Seligen  
E in e n ;  ich schaudre  zu rü c k ;  U nheil  hat oft d en  S chm äher  
getroffen .“ U n te r  den  Späteren  ist es besonders  Eurip ides , 
d e r  gegen  solche u n d  dem ähnliche  u n w ü rd ig e  V ors te l lun 
gen h ie r  u n d  da offen zu F e lde  zieht.  „ W e n n  die  Götter 
e twas Schlechtes thun , ke ine  G ötter  s ind  sie d a n n : “

E i Q'eol xl ÖQcoötv ai6%Qov, ovx slölv

sagt er in  e in em  F ra g m e n t  des B e l le ro p h o n ;  u n d  deu t
licher lässt er d en  Herkules  in  d e m ' g le ichnam igen  D ram a 
F o l g e n d e s  sag en :  „ I c h  g laube  n im m e r ,  dass die Götter
n a c h  einem  Lager, welches das R ech t verb ie te t ,  lü stern  se ien ;  
e b e n so ,  dass sie die H ä n d e  m i t  Fesse ln  b in d e n  (Anspie-
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lu n g  au f  d en  S turz  des K ronos durch  Zeus), habe  ich -we
d e r  je  geachtet, no ch  w e rd ’ ich ’s g lauben ,  ode r  dass E in e r  
H e r r  des Ä n d e rn  je gew orden . D e n n  G o t t ,  w e n n  er 
w ahrhaf t  ist e in  Got t ,  b e d a r f  ke ines  D inges ;  das s ind  der  
Sänger ung lückse lige  R e d e n : “

deitcci y«Q o &eos, utizq e6x ovzcog
ovöevog’ aoLdäv oI'öe övöttjvoc Xoyoi.

(Here. für. 1312 — 17. ed. Matth . Cf. Valcken. Diatr. in  
E u r ip .  fragm. p. 40. ed. Lips.). A b er  um  auf  d en  P u n k t  
d e r  L ieb e  w ie d e r  z u rü c k zu k o m m en , so w ill  ich n ich t  erst 
d ie g ro b s in n l ich en  A u sm a lu n g en  a n fü h re n ,  in  d e n e n  sich 
d ie f rü h e ren  D ich ter  gefallen; eb en  je n e r  gottbegeisterte  
P in d a r  lässt ,  A nderes  zu  ü b e rg e h e n ,  sogar d e n  h eh ren  
G ott  A po llo ,  d e n  Gott voll W e ish e i t  u n d  B esonnenheit ,  
d e n  re in e n  (uyv6g\ Pyth. IX . A. 3 .) , von de r  L ieb e  b e 
th ö r t  zu  e ine r  unv ers tän d ig en  Ä u sse ru n g  h ingerissen  w e r 
d e n ,  so dass e r  sich m uss von C heiron  zurech tw e isen  las
sen. E r  erblickt (Pyth . IX . zu  A.) die N ym phe  K yrene  
a u f  d e r  Jag d  in  Pe lions  B ergen , u n d  frag t,  v o n  L ieb e  er
griffen , w e r  sie sei u n d  ob 's  verg ö n n t  se i ,  sie zu  u m a r 
m e n  u n d  „ v o n  ih rem  L ag er  zu pflücken  die süsse B lum e.“  
I h m  darau f  C he iron :  „ D i c h ,  d em  mit L ü g e  zu  n a h e n
n i c h t  f r e i s t e h t ,  w a n d te  das s ü s s e  G e l ü s t ,  auszusp rechen  
dies W ort.  D er J u n g f r a u  S tam m  w oher ,  fragst d u ,  o K ö 
n i g ?  D er  du  aller D inge b e s t im m te n  A usgang  w eisst  un d  
all’ ihre  P f a d e “  u. s. w. (S. die oben  p. 58. m itgetheilte  
Stelle). U nd  auch de r  grosse Sophokles lässt d en  Chor 
s in g e n :  „ W e d e r  d e r  U ns te rb lichen  E in e r  k a n n  dem  Eros 
en tf l iehen ,  no ch  von den  G eschöpfen des Tages, d e n  M en 
s c h e n “  (Antig. 783. Herrn.): u n d  m it  R e c h t ;  k e i n e r  der  
U nste rb l ich en ;  d e n n  auch de r  oberste  der  G ötte r  ist von  
d ieser  m ensch lichen  Schwäche n ich t frei.

W as  n u n  soll der  L eh re r  den  Schülern  h ie rü b e r  sagen? 
Ü b e rh a u p t ,  dass die Griech. R e lig ion  die G öller  n ich t  als 
re in  geistige W e se n  auffasste, z w a r  m it d en  höchsten  gei
stigen u n d  sit t l ichen V o llk o m m e n h e i te n  ausgestattet, w elche  
jn i t  d em  Fortschritte  de r  Z e it  im m e r  m e h r  geläutert  wor-
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clen, in  zw eier le i  H ins ich t  abe r  n am en tl ich  im m e r  b e fan 
gen  b l i e b ,  n em lich  sich d ie  G ötter  g e b o re n ,  w ie  M e n 
s c h e n ,  uncl K in d e r  z e u g e n d ,  w ie  d iese ,  zu  denken . Z u r  
n ä h e rn  W ü rd ig u n g  des le tz te m  P u n k te s  d iene  de r  fol
gende  A bschn it t ,  w e lcher  zugle ich  schon  d e n  Ü b erg an g  
z u r  zw e iten  A b th e ilung  d ieser  A b h a n d lu n g  b ildet.

D i e  G o t t h e i t  i m  V e r k e h r  m i t  d e m  M e n s c h e n 
g e s c h l e c h t e  ( H e r o o g o n i e ) .  Ü b e r  die E n ts teh u n g  
des s terblichen M enschengeschlechts  findet sich in  de r  
G riechischen Mythologie ke ine  Ansicht. Nach Hes. W . 
u. T. 108. s ind  die M enschen  von  d e n  G öttern  er
schaffen. Nach de r  a l lg e m e in e m  A n sich t ,  w e lcher  P in -  
dar  folgt (Wern. VI. zu A . ) , s ind  sie s a m m t d e n  G öt
te rn  K in d e r  d e r  g em e in sam en  M utte r ,  d e r  E rde ,  d ie  auch  
b e i  P la to  im Tiinäus (p. 40.) als die älteste de r  v o n  d em  
e w ig e n  W eltschöpfer  zue rs t  geschaffenen D ä m o n e n  e r 
sch e in t ,  durch  w elche  derse lbe  die M en sch en  u n d  die 
ü b r ig en  Geschöpfe de r  E rde  en ts tehen  lässt (p. 41. ff.), aber  
n ich t  durch  Z e u g u n g ,  son d ern  in d em  er ih n en  überlässt ,  
d ie von ihm  geschaffene Seele m it de r  M aterie  zu um k le i
den . A b e r  diese A nsich ten  de r  P h i lo so p h en  gehören  n ich t 
in  die Schule. D agegen  g ieb t es scho'n in  de r  M ythologie 
bedeu tungsvo lle  S a g e n /  au f  w elche  de r  Schüler au fm erk 
sam  gem acht w e rd e n  m uss als Ursa gen des M enschen 
geschlechts u n d  w e i l  sie zu r  Bestätigung de r jen ig en  d ie 
n e n ,  die sich in  der Genesis finden. D ah in  gehören  die 
Sagen von den  ve rsch iedenen  M enschena lte rn ,  de ren  H au p t
quelle  die W e rk e  u n d  Tage s in d ,  w o n ach  das M enschen
gesch lech t,  u r s p r ü n g l i c h  v o l lk o m m e n ,  im m e r  schlechter 
g ew o rd en ;  a lsdann  die Sage von P ro m e th e u s ,  de r  die 
M en sch en  aus dem  Z us tande  th ierischer D u m p fh e i t  durch  
das h im m lische  F e u e r  erhob  u n d  sie K ünste  u n d  K e n n t 
n isse leh r te ,  u n d  de r  dagegen  in  d ie  W e l t  ausgesand ten  
Büchse der  P andora .  Die Ä hnlichke it  d ieser  Sage m it  der  
M osaischen vom Sündenfalle  ist zu offenbar, als dass sie 
n ich t vor d en  Schüler gebrach t w e rd e n  sollte; u n d  ich b in  
n ich t  d a g e g e n ,  w e n n  m a n  sie geradezu  für  e in en  Nach-

5 *



hall  de r  le tz te ren  ausgeben  will.  *) Des P rom etheus  A n 
sch m iedung  am  K aukasus d eu te t  jedenfalls  d e n  o r ien ta li
schen  U rsp ru n g ,  z u m a l  auch de r  V a te r  desse lben  Iapetos  
gewiss e iner le i  ist m i t  d e m  Ja p h e t  de r  G enesis ,  d em  
S tam m vate r  des E u ro p ä isch en  M enschenstam m es. N u r  
w i rd  e r  n ich t m it  der  Schlange zu identif ic iren  se in ,  so 
wenn* m a n  andererseits  den V erg le ich  au f  d en  le id e n d e n  
H e i la n d  w ird  au sd eh n en  w ollen . V ie lm e h r  ist de r  offen
b a r  allegorische N am e d e r  personilic ir te  E rkenn ln iss tr ieb , 
u n d  zw ar  der  ü b e r  die g eb o ten en  G ren zen  h inauss trebende , 
d e r  auch die U re lte rn  im  Parad iese  gestürz t hat ,  u n d  als 
P e r so n  ist P ro m e th eu s  zugleich  ein Sym bol de r  desshalb 
l e id e n d e n  M enschheit.  W e g e n  dieser  Ü b e r tre tu n g  an  d en  
Caucasus geschm iedet w ar te t  P ro m eth eu s  au f  e inen  k ü n f
t igen  E r lö se r ,  de r  auch d em  W e ib e  im  Parad iese  ve rsp ro 
chen  w i r d ,  u n d  d en  de r  Griech. M ythos als in  H erku les  
e rsch ienen  an g en o m m en . B edeu tungsvo ll  ist auch dies, 
dass nach  Äschylus P ro m e th e u s  erst erlöst w e rd e n  kann , 
w e n n  an  se iner Statt e in  Gott in  die U n te rw e lt  geht, d. li. 
d e n  T o d  erleidet. Solche W in k e  u n d  A n d eu tu n g en  finde 
ich auch  vor d em  Schüler  rech t  zweckm ässig . Sie e r
w e c k e n  seine A u fm erk sam k e it ,  b r in g e n  ih m  A chtung  b e i  
vor d em  ältesten  M ythus u n d  leh ren  ihn, dass n ic h t  Alles 
d a r in  fü r  re ine  D ich tung  zu ha lten  sei. A b e r  n u r  b e i  d en  
w irk lich  w ich tigen  u n d  bed eu tu n g sv o l len  M ythen  da rf  sich 
d e r  L e h re r  au f  solche E rk lä ru n g en  einlassen. Im  Ü b r ig e n  
m a g  er m i t  Sokrates im  P la ton ischen  Phiulrus denken , 
dass es e ine  H and lan g e ra rb e i t  w äre  u n d  n ich t eben  sehr 
e rspriesslich ,  w e n n  m a n  all das Volk de r  C en tau ren  u n d  
C h im ä re n  u n d  G orgonen  au f  die na tü r l iche  Gestalt zurück
b r in g e n  wollte . Die dritte  b edeu tsam ste  Sage, w elche  z u 
verlässiger als alle an d e ren  als Sage der  U rm enschhe it  auf- 
tr i t t  u n d  e ine w irk lich  h istorische Para lle le  m it  d e r  G en e 
sis zu läss t ,  ist d a n n  die Sage von de r  deuka lion ischen

*) S. Jaltlonski Opusc. T . II. p. 487. (üb. die den Heiden bekannte 
Erbsünde), W clcker A esclijl. Tril. p. 73. ff.
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Flu tli  u n d  der  danach  durch  göttliche V eransta l tung  e r 
fo lgenden  Schöpfung eines n e u e n  M enschengeschlechts . 
M ich  d i in k t ,  gerade in  d e m  le tz te m  U m stan d e ,-  de r  E n t
s tehung  eines n e u e n  M enschengeschlechts  durch  D eukalion  
u n d  Pyrrha, „ohne  V erm äh lu n g ,“ w ie  P in d a r  sagt 01. IX. 
A. 2 . ,  liegt G ru n d  g e n u g ,  u m  die F lu th  n ich t  als eine 
b loss p a r t ie l le ,  w ie  m anche  N euere  w o l l t e n ,  zu b e 
h a n d e ln ,  sondern  als e in en  w irk lichen  Nachhall  v o n  der  
M osa ischen  Sage de r  Siindfluth. H ie r  w ird  de r  Schüler 
am  klarsten gew ahr  d e n  Z u sa m m e n h a n g  auch dieses V ol
kes m i t  der  U r m e n s c h h e i t ; u n d  diese B em erk u n g  k an n  
fe rn e r  n ich t  ohne  R ü ck w irk u n g  b le ib e n  au f  se inen  G lau
b e n  an  die he il igen  T ra d i t io n e n ,  w elche  die B ibel au fbe 
w ah r t  hat.

M it  d iesem  M enschengeschlech te  n u n  s tehen  die G öt
te r  u rsp rü n g l ich  in  in n ig em  V erkehr. Sie b e su ch en  ihre  
L ie b l in g e  u n d  s ind  b e i  ih n en  zu Gasle. Alle G ötter 
schm ausen  z. B. au f  de r  H ochze it  des K adm us  u n d  Pe- 
leus (II. X X IV . 62. ff. P in d .  Pyth. III .  Str. 5 .) ,  Tanta lus  
b e ru f t  sie zu m  M ahle (P in d .  Ol. I. Sir. 2.)- D ieser l ieb 
liche G laube ist die G rund lage  der g an zen  I l ia s ,  u n d  fin
d e t  sich noch lieb licher  u n d  e rns te r  ausgeb ilde t  in  der  
O dyssee, w o  sich A lk inoos rü h m t :

„Stets ja von Alters her  ersche inen  U nste rb liche  s ich tbar
Un s ,  w a n n  w ir  sie eh ren  m it  he iligen  F es th ek a to m b en ,
S itzen  an  u n se rem  M a h l ,  u n d  essen m i t  u n s ,  w ie  w ir

Ä n d e r n ;
W a n n  auch e in  M a n n  e insam  als W a n d e re r  ih n e n  b e 

g eg n e t ,
Nichts d a n n  heh len  sie ih m ;  d e n n  w ir  s in d  je n e n  so

n ah e
Als de r  K yk lopen  Geschlecht u n d  die  Stamm* u n m ild e r

G ig a n te n “  (VII. 201. ff.).

A b e r  auch die F re ie r  ru fen  d em  ü b e rm ü tl i ig en  A ntinoos, 
nach d em  er  Odysseus m it  d em  Schem el gew 'orfen , zu :

„R asender, w en n  er nun gar ein  U nsterb licher  wäre des
H im m els .
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D e n n  auch  selige G ötter  in  w a n d e rn d e r  F rem d lin g e
B i ld u n g ,

J e d e  Gestalt n a c h a h m e n d ,  durch geh n  oft L ä n d e r  u n d
S tä d te ,

Dass sie de r  S te rb lichen  F reve l  sow ohl als F rö m m ig k e i t
a n sch au n “ (X V II .  485. ff.). 

Bei d iesem  in n ig e n  V e rk e h r  m it  d em  M enschengeschlech te  
w e rd e n  die  G ötter  n ich t  selten  von d e r  Schönheit  der  
M e n sc h e n k in d e r  gefesselt. J u p i te r  r a u b t  d en  G anym ed, 
u n d  nach  P in d a r  (01. I  A. 2.) Pose idon  den  ju n g e n  P e-  
lops  „d as  G em iith  von  Sehnsucht b e z ä h m t .“ F e rn e r  aber, 
d ie  G ötte r  g e w in n e n  auch lieb  die Töch ter  de r  M enschen  
u n d  die G ö tt innen  ihre Söhne , u n d  so entste llen  H e ro e n  
u n d  ausgezeichnete  G esch lech te r ,  vor an d eren  M enschen  
b e g a b t  durch  Stärke u n d  andere  T u g en d en .  Diese Theo- 
p h a n ie n  u n d  I le ro o g o n ie n  b i ld e n  den  zw eiten  b e d e u te n d 
s ten  T he il  de r  M ythologie. Sie keh ren  in  a llen  D ich tem  
w ie d e r  u n d  die  M ythen von dem  geschlechtlichen V erk eh r  
d e r  G ötter  u n d  M enschen  in sbesondere  liegen auch P in 
da r  u n d  d en  T rag ikern  in  a llen  F o rm e n  der  oft se ltsam en 
u n d  sch lüpfrigen  V erm isch u n g  zu G runde  , z. B. die 
Schw ängerung  de r  u n g lü c k l ic h e n , durch ih ren  W a h n s in n  
u n d  ihre I r r fah r ten  b e rüch tig ten  Io (Asehylus), die Schw än
g e ru n g  der D anae durch  Zeus  in  der  Gestalt des g o ldenen  
R eg en s  (Soph. Ant. C hor  935. ff.), d e r  L ed a  durch  d e n 
se lben  in  d e r  Gestalt e ines Schw ans ,  de r  S em ele  u. A. 
W ie  w a r  es auch anders  m ög lich , w o d ieser  G laube d en  
K e rn  b e in ah e  des V olkslebens b i lde te  u n d  S t a mme ,  Ge
schlechter u n d  F am ilien  sich rü h m te n ,  von dem  oder je 
n e m  Gotte ihre  A b s ta m m u n g  h e rzu le i ten ?  E rsan n  n ich t  
sogar E urip ides  in  se inem  Ion z u r  V erh err l ich u n g  des Io 
n isch en  V olkss tam m es u n d  m it te lba r  de r  A th en e r  e in en  
n e u e n  M ythos ,  nach  w e lch em  C reusa , die T o ch te r  des 
E rech theus ,  zuers t  von Apollo d en  Ion gebiert,  den  S tam m 
vater  de r  Ioner ,  u n d  nach h er  von dem  s te rb lichen  X uthos 
d en  D orus u n d  Ä olus? U n d  w agt doch selbst Pla to  n ich t 
d iesen  G lau b en  anzu tasten . V o n  Gott , dem  W e l t 
schöpfer, auf die- D äm o n en  ü b e rg e h e n d  (Tim. p. 40.) sagt
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e r :  „W as  die  ü b r ig e n  D äm o n en  be tr iff t ,  so ist es schw er 
d a rü b e r  zu  sprechen. M a n  m uss a b e r  den  ältesten M e n 
schen  d a r in  g lauben , die s e l b s t  S ö h n e  d e r  G ö t t e r  ge
w e se n  s ind ,“ w o ra u f  e r  die G ölter  fo lgen läss t ,  w ie  sie in  
d e r  T h e o g o n i e  auftre ten . Das V o rh an d en se in  dieses G lau
b en s  end lich  finden w ir  noch in  de r  P la ton ischen  oder  
doch d e m  Pla to  nächstfo lgenden  Z eit ,  durch  vorchristliche 
u n d  g laubw ürd ige  Zeugn isse  eines Speusipp , Clearch u n d  
A naxilides  b e w ä h r t , w elche b e r ic h te n ,  in  A th en  sei das 
G erüch t verb re ite t  g e w e se n ,  dass A ris ton  d e r  V a te r  P la 
tons, durch  e ine E rsch e in u n g  Apollos gew arn t  w o rd e n  sei, 
d e r  P e r ik t io n e  ke ine  G ew alt  a n z u lh u n ,  b is  sie w ü rd e  ge
b o re n  h a b e n ;  d e r  G eborene  w ar  P la to  (Diog. Laert.  Plat.
1. I I I .  nr.  I. 2 ).

Diese L iebschaften  der  G ötter u n d  G ö tt innen  m it den  
S te rb lichen  b i ld e n  die traurigste  Partie  de r  a lten  M ytholo
gie u n d  versetzen n am en tl ich  d en  L eh re r  in  .d ie  grösste 
V erlegenhe it .  D er K un d ig e  u n d  E rfahrene  weiss zw ar, 
dass v iele  d ieser  M ythen  e ine  tiefere D eu tung  zulassen, 
w e lche  die n e u e re n  M ythologen z u m  T heil  glücklich 
gelöst h ab en  , w ie  d e n n  z. B, die o b en  e rw ähn te  Io  
ke ine  andere  als die gehörn te  M ondgött in  is t,  d ie ägyp
tische Isis ; a lsdann  , dass die oft s inn liche  A u sm a
lu n g  dieser  geschlechtlichen V e rb in d u n g  , in  de r  sich 
nam en tl ich  die ä lte ren  D ich ter  gefallen, n ich t  gerade e iner  
s inn lichen  L ü s te rn h e i t  zu zu seh re ib en  sei. Auch die e rn 
s ten  T rag ike r  k ö n n e n  h ie r  s inn lich  m a len d e r  A usdrücke  
n ich t  en tbeh ren . D er Grieche hatte n ich t  die V erschäm t
he i t  u n se re r  Zeit ,  u n d  seine ganze  plastische A nschauungs
w eise  , d ie auch der  Sprache selbst d en se lb en  Charak ter  
aufgedrück t h a t , liess ihn  auch h ie rü b e r  u n b e fan g en e r  sich 
a u s d r ü c k e n , m it  w e lch e r  U nbefangenheit  jedoch die  k e i
n e n  Schranken  d e r  Sitte u n d  R elig ion  u n te rw orfene  Be
f r ied igung  des geschlechtlichen T r ie b e s ,  die im  spä te ren  
A lte r th u m  in  ein  w ahres  U nheil  ausartete, keinesw eges in  
A brede  gestellt w e rd e n  soll. — A b e r  in  d ieser  W e ise  
k a n n  de r  L eh re r  vor d en  Schülern  n ich t  sprechen. U b e r  
die  schlüpfr igen  A u sm a lu n g en  in  d en  D ic h te m  sich h in 



w eg zu h e lfen  , w i l l  ich se iner  G eschicklichkeit überlassen . 
D ie  G ram m atik  g ieb t  ih m  W affen g enug  in die H and , u in  
d e n  Schüler  so zu  beschäftigen, dass er n ich t Z e i t  hat am  
G ed an k en  zu  haften. Die tiefere D eu tung  e in ze ln e r  hie- 
h e rgehörige r  M ythen , w ie  der  o b en  e rw ähn ten ,  m ach t w e 
d e r  d ie  Z e i t  noch  de r  S ta n d p u n k t  des Schülers zu lässig ; ich 
g laube  daher,  dass in  solchen F ä llen  am  zw eckm ässigs ten  
w ä r e ,  das D etail  des M ythus zu m e id e n ,  sonst ab e r  das
se lbe  doch nich t ohne  H in d e u tu n g  au f  d en  tie feren  S inn  
in  de r  sym bolischen  H ülle  zu geben . W a s  ab e r  die G e
b u r t  de r  M en sch en  von  G öttern  ü b e rh a u p t  betrifft, so w ird  
d e r  L e h re r  d a rü b e r  im  A llgem einen  sich etw a so ausspre
chen  k ö n n e n , ohne  der  W ah rh e i t  i rg en d w ie  zu nahe  zu 
t r e t e n : dass de r  M ensch  in h in g e b e n d e r  B e w u n d e ru n g  
auch  alles M en sch l ich -G ro sse  von  G ott a b le i te le ,  d iese 
A b le i tu n g  aber  nach  se inem  d e rm aligen  S tandpunk te  zu 
schw ach  w a r  sich anders  zu d e n k e n ,  als durch  die V e r 
m it te lu n g  de r  Z e u g u n g  (durch  die A n n ah m e  eines V aters  
u n d  e iner  Mutte]). Z w a r  sei d em  H e id en th u m  der  Begriff 
e in e r  geistigen Vaterschaft n ich t f rem d  geb lieben . W e n n  
Z e u s  d e r  a llgem eine  V a te r  de r  G ötter  u n d  M en sch en  ge
n a n n t  w i r d ,  so d rück t  dies dasselbe Verhältn iss  der  In n ig 
ke it  aus , nach  w e lchem  auch w i r  uns  K in d e r  n e n n e n  ei
n es  V aters im  H im m el.  A b e r  sehr viele de r  ältesten  aus
geze ichneten  M e n s c h e n , w elche  sich als B eg rü n d e r  von  
S ta a te n ,  w eise  V olksführer  u n d  H e ld e n ,  W o h lth ä te r  des 
M e n s c h e n g e s c h l e c h t s ,  w ie  M in o s , H erkules ,  O rpheus, M u- 
säos u. A . ,  b e rü h m t  u n d  ve rd ien t  gem ach t h a b e n ,  hä tten  
sie sich n ich t  anders  als w irk lich  von e inem  göttl ichen 
V a te r  u n d  e iner  m ensch lichen  M u t te r ,  oder um gekehrt ,  
geb o ren  gedacht. H ie r in  zeige  sich a llerdings die Schw äche 
ih res  re lig iösen S tandpunk tes  , u m  so m e h r  als sich viele 
M ythen  u n d  ältere Dichter in  e ine s inn liche  A u sm alung  
dieses V erhältn isses  a u f  e ine  u n s e r ,  durch  das C hris ten
th u m  geläutertes sittliches Gefühl oft ver le tzende W eise  
verlie ren . D en n o ch  sei de r  w ah re  K e rn  dieses G laubens, 
dass alles M enschlich-Grosse von  Gott se inen  U rsp rung  
h ab e  als e in  schönes Z eugn iss  von d e m  fro m m en  S inne
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der  A lten  an zu seh n  u n d  zu achten. D ieser  G laube sei e ine  
H aup ts tü tze  des a lten  Cultus g e w e s e n , in  dem  e inzelne  
S taa ten ,  V o lkss tam m e u n d  Geschlechter a u f  solche H e 
ro e n  u n d  som it d e ren  V äter ,  d ie  Götter, ihre  A b s ta m m u n g  
zuriiekführten  ; daher die v ie len  b eso n d e re n  S tam m - u n d  
F a m i l i e n c u l t e , w as offenbar dazu  b e i t ru g ,  e ine religiöse 
G e s i n n u n g  i n  e inem  grossen T heile  des Volkes zu  nähren . 
E nd lich  ab e r  sei d a d u rc h ,  w ie  durch  die  ü b r ig e n  A rten  
d e r  göttlichen O ffenbarung , die O rake l ,  A usp ie ien  u n d  
H a r u s p ic ie n , de r  G laube an d en  u n m it te lb a re n  V e rk eh r  
de r  G ottheit m i t  der  M enschheit  sehr leb en d ig  e rhalten  
w o r d e n ,  u n d  dies habe  sow ohl anderw eit ig  e inen  grossen 
re lig iösen  Einfluss g eh ab t ,  als es auch die G em üther  vor
bere ite te  u n d  em pfäng lich  m achte  fü r  die grosse w ahre  
Theophan ie  des C h r is ten th u m s,  als d e r  w ahre  Sohn  des 
w a h re n  Vaters au f  E rd e n  e rsch ienen  war.

W i n i e w s k i «
(Der Schluss folgt im nächsten Hefte.)

II .  Ü b e r  L a t e i n i s c h e  S t y l -  u n d  S p r e c h ü b u n g e n  
i n  G y m n a s i e n .

Studia oppresseris facilius quam revocaveris.
T acit. Agric. 3.

"V o r b e m e r k u n g .  D e r  nachstehende  Aufsatz w a r  n ich t 
u rsp rüng lich  fü r  diese Blätter geschrieben. E in  hoch- 
gestellter G eschäftsm ann , der  der  B ildung  se iner Söhne 
aufm erksam  fo lg t ,  hatte von  d e r  A nfech tung  de r  clas- 
sischen S tud ien  durch  U tilitarier u n d  B en tham is ten  , n a 
m en tl ich  auch von  N e u m a n n ’ s n euer l ichem  V e r 
suche , e ine  U n te rg rab u n g  de rse lb en  du rch  Beseitigung 
de r  S tyliibungen zu  b e w i r k e n , K enn tn iss  g en o m m en , 
u n d  ersuchte d en  V erfa sse r ,  sich ausführlich  ü b e r  diese 
F ra g e n ,  insbesondere  ü b e r  die L a te in ischen  S ty liibungen  
gegen  ih n  auszusprechen , D ieser  en tsprach  d e m  W u n 
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sehe u m  so l i e b e r ,  w e il  e r  hoffen k o n n te ,  d a ss ,  w e n n  e r  
in  se iner  D arste llung  d e r  Sache e in ige rm aassen  G enüge  
th ä te ,  er n ich t bloss e in en  hochverehrten  M a n n ,  der  ü b e r  
d e n  b ish e r ig en  B ildungsgang  se iner  K in d e r  fast irre ge
w o rd e n ,  m i t  d en se lb en  v e rsö h n e n ,  so n d e rn  auch durch  
dessen  A utor i tä t  in  w e i te rn  K re isen  se in  Scherflein dazu 
b e i t ra g e n  k ö n n te ,  d ie jen igen  S tud ien  in  E h re n  zu  erhal
t e n ,  an  w elche  die geistige F r ische  u n d  K la rh e i t ,  die 
M ensch lichke it  d e r  E u ro p ä isc h e n  V ö lk e r  so w esen tl ich  
geknüpft  ist.

O bgle ich  n u n  N e u m a n n ’s Schriftchen die nächste  G e
legenhe it  zu  d iesem  Aufsatz g eg eb en ,  so w ar  es doch n ich t 
th u n l ic h ,  d e m se lb e n  zu  fo lgen , w e n n  n ich t  au f  O rd n u n g  
u n d  Z u sa m m e n h a n g  v o n  vorn  h e re in  verzichtet w e rd e n  
so llte , da jen e  Schrift d ieser  E igenschaften  b ekann tl ich  
völlig  en tbehrt .  E b e n  so w e n ig  ha t die scurrile  D reistig
ke it  de r  A nze ige  de r  R e u m a n n sc h e n  Schrift in d en  H ölli
schen  Ja h rb ü c h e rn  u n d  e in ige andere  v e rw an d te  Aufsätze 
n ä h e r  be rücksich tig t  w e rd e n  sollen.

D e r  nächste  Z w eck  des A ufsa tzes ,  den  er  völlig er
re ich t ha t ,  forderte e in  w eiteres  A usho len  u n d  B eg rü n d en  
so w o h l ,  als e in  um fassenderes  B e rü h ren  didaktischer Sei
te n p a r t ie n ,  als L e u te n  vom Fach  g eg en ü b e r  erforderlich  
gew esen  se in  dürfte. W e n n  er  je tz t  so lch en ,  u n d  ü b e r 
h a u p t  e in em  w e i te rn  K reise  da rg eb o ten  w ird ,  so geschieht 
es n ich t  in  de r  E rw ar tu n g ,  au f  die zahlreiche Klasse von 
G e g n e r n  u n s e r e r  S tud ien  i rgend  e in zu w irk en ,  w e lchen  e in 
m a l  d e r  S inn fü r  d en  W e r th  de rse lben  versagt, oder  u n te r  
d e m  Geräusch d e r  T e n d e n z e n  des M arktes  z e r r ü t t e t  ist. 
F ü r  sie b le ib t  w o h l  k au m  e ine  andere  H offnung, als die 
a u f  die W ie d e rb r in g u n g  aller D inge. A b e r  w i r  w ü n sc h 
te n  dazu be izu lrag en ,  Fachgenossen , w elche an dem  W e r th  
ih re r  e ignen  Berufsarbeit  irre g e w o rd en  s ind  vor dem  lau 
te n  Schre ien  des Z e i tg e is te s ,  e in  F a l l ,  de r  viel häufiger 
v o rk o m m t als m a n  g lau b en  sollte , u n d  vielleicht auch 
erns tges inn te  G eschäftsm änner u n d  andere  gründ lich  gebil
de te  L eu te  ü b e r  die B edeu tung  d ieser  S tud ien  zu  orien- 
t i r e n ,  kurz  e in e n  Beitrag  zu  lie fern  zu  de r  A pologetik
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derse lb en  , d e ren  sie gegen  im m e r  e rneue te  Angriffe auch 
in  im m e r  ei’neu e te r  Gestalt bed ü rfen .

Die F rage  nach  de r  rech ten  A rt  u n d  Gestalt höherer  
J u g e n d b i ld u n g  w ird  in  u n se rm  Staate so w e n ig  w ie  irgend  
e ine  andere  a u f  dem okra tischem  W e g e  durch  die M enge  
ab g em ach t  w e rd e n ,  s o n d e rn ,  so G ott  will,  im m e r  da ihre 
E n tsch e id u n g  f in d en ,  w o  Einsich t in  das w ahre  Bedürf- 
n iss  de r  J u g e n d  u n d  die A n fo rd e ru n g en ,  w elche  die Na
tion  u n te r  a llen  U m stän d en  an  ihre künftigen  Bera ther 
m ach en  m u s s , v e rb u n d e n  ist m i t  de r  fre ien  W ü rd ig u n g  
de r  M itte l u n d  W e g e ,  zw ischen  w elchen  m a n  für höhere 
Ju g e n d b i ld u n g  zu  w äh len  hat,  u n d  m it  de r  E insich t in  
ih r  richtiges Verhältniss. W e d e r  also die R ou tin ie rs  d e r  
In d u s tr ie  oder de r  A dm in is tra t ion  oder  sonst irgend  e iner  
p rak tischen  B r a n c h e , noch  die R ou tin ie rs  der  Philo log ie  
oder  der  M athem atik  oder irgend  eines än d e rn  specie llen  
B ildungsm itte ls  w e rd e n  h ier  das E ndurlhe il  fällen, sondern  
d i e ,  w elche  a n e rk e n n e n ,  dass der  M ensch allerdings das 
in  de r  J u g e n d  le rn en  so ll ,  w as er künftig  geb rauchen  
w i r d ,  dass abe r  die zu  geistiger Xhutigkeit in  d e n  ver
sch iedenen  Z w e ig e n  des Staatsdienstes be ru fen e  J u g e n d  
nächst der  R e in h e i t  de r  G es innung  am  gew issesten  u n d  
n o th w en d ig s len  vor u n d  b e i  jed e r  speciellen B e r u f s t ä t i g 
ke it  V ernunf t ,  u m  m it offnem S inn  alles Göttliche, M ensch
l iche u n d  N atürliche zu v e rn e h m e n ,  V e rs ta n d ,  u m  das 
E rk an n te  o rd n e n d  zu ü b e rb l ick en  u n d  zu h a n d h a b e n , b e 
dü rfen  w ird .

W as  also diese a l lg e m e in e , w e il  a l lgem ein  n o th w e n -  
d ig e ,  B ildung  vorzugsweise  zu  fö rdern  gee igne t is t ,  w ird  
b e i  uns n ich t in  G efahr s e i n , verd räng t  zu  w e rd e n  durch  
die nachgerade  s tehend  gew ordene  K lage , dass so Vieles 
in  fu tu ram  ob liv ioncm  gelern t w e r d e ,  e ine  K la g e ,  die in  
ih re r  Conscc£uenz geradezu  zu  Z e rs tö ru n g  aller fre ien  u n d  
a l lgem einen  J u g e n d b i ld u n g  f ühr t ,  u m  an  de ren  Stelle 
m öglichst frühe  E in fü h ru n g  in praktische R outine  zu  setzen. 
I n  de r  J u g e n d b i ld u n g  aber  ganz  u n d  gar oder  auch n u r
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vorzugsw eise  a u f  die P rax is  des L e b e n s  h inzuarbe iten ,  
ist d e r  gewisseste W eg , u n p r a k t i s c h e  n em lich  bo rn ir te  
L e u te  zu  z ie h e n ,  w e i l  die P rax is ,  w en igs tens  in  geistigen 
L e b e n s g e b ie te n , j e d e n  A u genb lick  A ufgaben  stellt, d e n e n  
n u r  de r  in  fre ier  a llgem eine r  B ildung  en tw icke lte  Geist 
gew achsen  ist, vor d e n e n  abe r  de r  b losse R o u tin ie r  ra th 
los still steht. P reu ssen  ist au f  d e m  en tgegengese tz ten  
W e g e  gross u n d  w ahrhaf t  p raktisch  gew orden .

U n d  so w ird  es d e n n  auch h ie r  ke in e r  n e u e n  B eg rü n 
d u n g  des S tud ium s de r  a lten  Sprachen  u n d  ih re r  L ite ra 
tu r  als des vorzüglichsten  M itte ls  höherer  J u g e n d b i ld u n g  
b e d ü r f e n ,  ke ines  N achw eises ,  w a ru m  das ganze  m oderne  
E uropa  diese  S tud ien  seit J a h rh u n d e r te n  an  die Spitze 
se iner  B ildungsm itte l  gestellt h a t ,  u n d  w ie  seine ganze 
B ildungsgeschichte  die getroffene W ah l  rech tfertig t;  ke iner  
n ä h e rn  A u s fü h ru n g ,  w ie  d iese S tud ien  ihre K ra f t ,  d en  
Geist fü r  j e d e  m enschliche  T hätigke it  zu öffnen, d en  
Blick nach allen R ich tungen  zu schärfen u n d  zu e rw eite rn ,  
dadu rch  b e w ä h r t  h a b e n ,  dass jede  neu e  B e lebung  u n d  
Auffrischung dieser  S tud ien  von e inem  n e u e n  A u f s c h w u n g  

des g esam m ten  L eb en s  beg le i te t  war. N u r  die A nd eu tu n g  
sei ve rgönn t,  dass im  engslen  Z u sa m m e n h a n g  m it  der  
n e u e n  B elebung  des S tud ium s de r  A lten  im  15. J a h rh u n 
der t  g le ichzeitig  die K ünste  e rw ach ten ,  die S taatsw issen
schaften  u n d  die K riegskunst  sich m äch tig  h o b e n ,  die In 
dustr ie  u n d  de r  W e l th a n d e l  sich neu e  B ahnen  b ra c h ,  das 
C h r is ten th u m  sich ver in n er l ich te ;  dass eine gleiche W e c h 
se lw irkung  in  d em  so en tw icke lungsre ichen  Z e ita lte r  F r ie 
drichs des Grossen u n v e rk e n n b a r  i s t , w e n n  m an  n u r  die 
N a m e n  L e s s i n g ,  G o e t h e ,  G raf  H e r z b e r g  n e n n t ;  dass 
endlich  die neueste  E rh e b u n g  unsers  Staates u n d  die d a r
a u f  erfolgte! 25jährige Segensperiode  n ich t  ge tren n t  ge
dacht w e rd e n  k a n n  von dem  n e u e n  E ifer fü r  die classi- 
schen  S tud ien , dessen P ro d u c t  u n d  Zeugn iss  in  dem  A b i
tu r ien ten  - P rü fu n g s -R e g le m e n t  von 1812 vorliegt.

D er  grosse F r ie d r ic h ,  de r  ächte P rak tike r  zu schätzen 
w u ss te ,  ab e r  auch w u ss te ,  aus w e lch en  W u rz e ln  ächte 
fruch tbare  P rax is  ih r  L e b e n  saugt, sagt in  e ine r  K ab ine ts-o 9 n
o rd re  vom 5. S ep tem b er  1779: „ A b e r  vom  Griech ischen
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uncl L a te in ischen  gehe ich durchaus n ich t  ab  b e i  d e m  
U n t e r r i c h t e  in  d en  Schu len ; die L e h re r  m üssen  das L a te i
n ische durchaus w i s s e n , so w ie  auch das Griechische ; das 
s ind  die w esen tlichs ten  S tü ck e ,  dass sie das d en  ju n g e n  
L e u te n  recht g ründ lich  b e ib r in g e n  k ö n n e n “  u. s. w. D arf 
n u n  vorausgesetz t  w e rd e n ,  dass je tz t  w ie  1779 diese U n- 
terric-htsgegenstände b e i  uns  in  u ngeschm äle r te r  G eltung  
s t e h e n , dass sie die Angriffe revolu tionärer  C harlatanerie  
(Ba s e d o w , Bahrdt u. s. w.) u n d  b o rn ir te r  R o u t in e  g e l ä u 
t e r t ,  abe r  siegreich ü b e rw u n d e n  h a b e n ,  so w ird  n u r ,  so
w e it  es zu r  E rled igung  de r  specie llen  A ufgabe dieses G ut
achtens n o th w en d ig  i s t , daran  zu  e r in n e rn  se in ,  W'as d e n  
Urtheilsfähigen als die B ed eu tu n g  d ieser  U nterrich tsgegen
stände feststeht.

A u f  drei H au p tm o m en te  nem lich  w ird  sich diese Be
d eu tu n g  zu rück füh ren  la s se n ,  das g ram m alisch - log ische ,  
das rhetorisch-ästhetische u n d  das historische.

A n  de r  S p rache , d em  A usdruck  des G ed an k en s ,  e r 
k e n n t  de r  Schüler , als an  e in em  s inn lichen  O b jec t ,  n ich t  
in  abstracter W e is e ,  so n d e rn ,  w ie  es de r  natürliche  Gang 
a ller B ildung  is t ,  in  anschaulicher L e b e n d ig k e i t ,  d ie Ge
setze des Denkens; an d en  Sprachform en die D e n k fo rm e n ; 
e r  le rn t  oder  findet v ie lm ehr  d a r in  die a l lgem einen  Be
z ieh u n g en  des D e n k e n s ,  die er an  a llen  m öglichen  G e
g e n s tä n d e n ,  die sein  Geist künftig  zu e rk e n n e n  u n d  zu  
b e h a n d e ln  h ab en  w i r d ,  w ied e rf in d e t ,  in d em  d iese lb en  in  
d en  F lex ionsfo rm en  u n d  in  den  V erb in d u n g e n  der  W ö r 
te r  zu m  Salze sich darstellen. IN ich t d ie m o d e rn e n  Spra
chen , am  w enigs ten  die M uttersprache, sind geeignet, d em  
Schü ler  d iesen  G ew in n  zu verschaffen. D e n n  zuförderst 
ist ihre  G ram m atik  n ich t  abgeschlossen u n d  ausgebildet,  
w e i l  sie selbst noch in  ih rer  F o r tb i ld u n g  begriffen sind. 
Sodann  hat das Griechische u n d  Late in ische  wrie ke ine  
andere  Sprache reich tu isgebildete  scharf  ausgeprägte  
F lex ionsfo rm en  u n d  S a tz fo rm e n , u n d  d a ru m  tre ten  in ih 
n e n 1, w ie  in  ke iner  ä n d e rn ,  die a l lg em ein en  D enkverhä lt
n isse  klar u n d  scharf hervor. Die M uttersp rache  ab e r  ist 
d e m  Schüler zu na he ,  u m  ih m  G egenstand  d e n k e n d e r  
B etrach tung  zu w e rd e n ;  ihre G esetze l iegen  in  se inem
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G e f ü h l ,  u n d  sollen  u n d  k ö n n e n  e b e n  d a ru m  w a h re n d  
se iner  J u g e n d b i ld u n g  ih m  n ich t  G egenstand  des zerg lie
d e rn d e n  V ers tandes  w erden .  So erw eisen  sich also die 
a l len  Sprachen als die du rch  die Geschichte de r  M ensch
he i t  selbst b ere i te te  unerse tz liche  G eis tesnahrung  fü r  d en  
Theil  de r  J u g e n d  de r  m o d e rn e n  V ölker, dem  es ve rgönn t 
i s t ,  die M itte l  se iner  B ildung  frei von  äusserlichen  N eb en -  
riicksichten zu w ählen .

Nicht anders  ist es m it  d e m  rhe to rischen  M o m en t ,  
w elches  hervortr i t t  auf e ine r  h ö h e rn  Stufe des U nterrich ts ,  
d ie  das gram m atisch-logische M o m e n t  festhält u n d  w e i te r  
f ü h r t ,  ab e r  zugle ich  zu B etrach tung  auser lesener  g a n z e r  
K u n s tw erk e  de r  a lten  L i te ra tu r  h inführt .  Das geistige V e r 
m ö g e n  des M enschen  hat erst d an n  seine volle E n tw ic k e 
lu n g  gefunden , seine  G ed an k en w e lt  ist erst d a n n  sein  vol
les festes E i g e n th u m , w e n n  er sie in  k la re r  u n d  völlig 
a n g em essen e r  F o rm  zu gestalten w eiss ;  se ine  G edanken  
s ind  ih m  selbst n u r  so w e i t  k lar  u n d  n u r  so w eit  k a n n  
e r  sie nach  aussen  ge ltend  , praktisch  m achen  , als er  sie 
k la r  auszud rücken ,  a u s z u s p r e c h e n  versteht. S a p e r e  e t  
f a r i ,  E rk e n n e n  u n d  A ussp rechen  hat m a n  m it  R echt von  
je  als das in n ig  v e rb u n d e n e  D oppe lz ie l  hö h ere r  B i ldung  
beze ichnet .  Auch dieses a b e r ,  d ie K un s t  des k laren  A us
drucks in  der  dem  jedesm aligen  G edanken inha lt  an g em es
senen  F o rm  w ird  auf  na tu rgem ässe in  W eg e  nich t aus ab -  
stracter T h eo r ie  g e w o n n e n ,  so n d e rn  d a d u rc h ,  dass m a n  
leb en d ig e  M uste r  d ieser  K unst  anschaut,  sich in  sie h in- 
e in a r b e i t e t , u n d  in  ih n en  die Gesetze de r  K u n s t  findet 
u n d  sich aneignet. Es ist n u n  ke ine  bana le  P h ra se ,  so n 
d e rn  e ine  geschichtliche Thatsache, dass die alte L ite ra tu r  
die u n e rre ichbaren  M uster  fü r  d iese K u n s t  d e r  R ed e  , des 
Slyls , in  a llen  R ich tu n g en  geistiger T hä tigkeit  die edelste 
u n d  angem essenste  F o rm  der  G ed anken  darb ie te t .  Dass 
d ie f rü h e m  oder  sp ä te m  E rzeugn isse  des O rien ts ,  ab g e 
sehen  von ih re r  S chw erzugäng lichkeit ,  ke in en  V erg le ich  
m it  der  classischen L ite ra tu r  in  B ez ieh u n g  a u f  ihre F o rm  
a u sh a l ten ,  w i rd  keines Beweises bed ü rfen .  D ie m o d e rn e  
G eisterw elt  ab e r  hat durch  vielfache E n tw ic k e lu n g e n ,  vor 
a l lem  durch  das E vangelium , a llerdings e in en  w e i t  re ichern
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G e d a n k e n in h a l t ,  e ine w e it  grössere T ie fe ,  e ine  viel m e h r  
gesteigerte  In n e r l ich k e i t ,  als die an tike  W elt .  E b e n d a r u m  
a b e r  ist es ih r  auch unend lich  schw erer,  ihres Inhalts  H e rr  
zu  w e rd e n ;  sie r in g t  m it  d e m se lb e n ,  u n d  je  tiefer er ist, 
l im  so m e h r  verm ag  sie n u r  an n äh eru n g sw eise  ihm  die  
angem essene  F o rm  zu g e b e n ;  ja  das V e rm ö g e n  d e r  M o 
d e rn e n  für  F o rm  u n d  G esta ltung  ist w ie  in  de r  b i ld e n d e n ,  
so in  de r  R ed ek u n s t  abgeschw äch t durch  die Ü berm ach t 
des Inhalts. Das geistige L e b e n  de r  b e id en  classischen 
V o lk e r  dagegen , reich u n d  m annichfa ltig  entw ickelt,  ü b e r 
schreite t docli n ich t  das m ächtige  plastische V e rm ö g e n  
d ieser  V ö lk e r :  sie verm ögen  ihre Id een  in der  R ede  w ie  
in  S tein  u n d  E rz  in  de r  k la rs ten ,  jedesm al adäqua tes ten  
F o rm  darzuste llen . So s ind  d a n n  die lite rarischen  K u n s t
w erk e  des A lte r lhum s das u n ü b e r tro ffen e ,  u n d  fü r  alle 
F o lg eze i ten  (w e n n  n ich t  die M enschheit  ihre  Geschichte 
w ie d e r  von vorne  b e g in n e n ,  u n d  sich der  V ert ie fung  u n d  
s te igenden  V er in n e r l ich u n g  ihres L eb en s  en täussern  w ird ) ,  
unübertreff liche  M uster  d e r  F o rm , der  Gestaltung, des an 
gem essensten  A usdrucks de r  G ed an k en ;  u n d  es ist w ied er  
zu  b e h a u p te n ,  dass die Geschichte de r  M enschhe it  se lbst 
dieses durch  nichts A nderes  zU erse tzende B ildungsm itte l  
u n d  M u tte r  fü r  alle Folgezeit  b e re i te t  hat. Die Schriften 
de r  A lten  s ind  w ie  aus Q uadern  g e b a u t ,  d ie de r  N e u e rn  
w ie  aus Z iege ls te inen , sagt Voltaire. Es sei e r la u b t ,  e ine  
nahe liegende  Para lle le  kurz  anzudcu len . Nicht an  R aphae l  
u n d  D ü r e r ,  n ich t  an  C ornelius u n d  T h o rw a ld scn ,  w ird  
d e r  ju n g e  K ünstler ,  de r  e iner  gu ten  Schule gen iesst ,  seine 
S tud ien  m a c h e n ,  son d ern  an  d e n  A n t ik e n ,  w e i l  die an 
t ike K un s t  , eb en  w e il  sie n ich t  m it  so t ie f  inne r l ichen  
G egenständen  der  D arste llung  zu r ingen  h a t te ,  w ie  die 
m o d e rn e  christliche K unst,  in  ih rem  Kreise  ein unend lich  
höheres  Maass von p lastischer Sicherheit u n d  V o llen d u n g  
d e r  t o r m  er ie ich t hat,' w elches alle W achkommen z w in g e n  
w i r d ,  die K unst  dei s ichein  Z e ic h n u n g ,  de r  p lastischen  
B o n n  an ihnen  zu s lu d ie ie n ,  u m  d a n n  im  Besitz d ieser  
K u n s t  aus der  e ignen  Seele un d  aus d e m  Ideenkre ise  de r  
G egenw art  heraus selbst 7.u schaffen.

W as  endlich  das historische M o m e n t  dieses U n te r
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r ich tsgegenstandes b e t r i f f t , so g e w in n t  de r  J ü n g l in g  au f  
<ler le tz ten  Stufe dieses U n te rr ich ts ,  u n d  gew isserm aassen  
schon auf  d e n  v o rh e rg e h e n d en ,  aus d en  D en k m alen  de r  
alten  L ite ra tu r  e in  n ich t  d ü r r  c o m p e n d ie n h a f te s , so n d e rn  
u rsp rüng lich  frisches volles Bild e ines nach  allen  R ich 
tu n g e n  m ensch licher  T ha t  u n d  D enkens  h in , in Staat u n d  
K r ie g ,  in  B eredsam keit  u n d  K un s t  u n d  Specula tion  in  
d e r  re ichsten  M annichfa ltigkeit  en tfa l te ten  V ö lker lebens ,  
das sich offener, e in facher u n d  anschau licher da r leg t  w ie  
i rg en d  e ine andere  P er iode  d e r  Geschichte, z u m a l  d e r  m o 
dernen . U n d  in d e m  diese G eschichten  jense it  der  E poche  
lie  g en ,  aus w e lch e r  sich die m oderne  christliche g e rm a n i
sche W e l t  in  ih rem  gegenw ärtigen  Bestände en tw icke lt  
h a t ,  gew ährt ihre lebend ige  E rk e n u tn is s ,  aus u r s p rü n g 
l ich en  Q u e l len ,  d en  grossen V o r th e i l ,  dass sie d en  Blick 
u n d  S inn  für alles M enschliche  öffnet u n d  schärft ,  ohne 
doch  durch  E in fü h ru n g  in  die vom  B eg inn  des M ittel-  
alter« bis je tz t  stätig fo r tlaufenden  g äh renden  u n d  sich 
k re u z e n d e n  In te ressen  der  m o d e rn e n  Z e it  die J u g e n d  vor 
de r  Z e it  zu ü b e r re iz en  u n d  geistig ab zu n u tzen .  Dass ab e r  
d iese h is torischen A nschauungen  ihre rechte b i ld en d e  K raft 
n u r  d an n  ü b e n  k ö n n e n ,  w e n n  sie n ich t  aus abge le i te ten  
D ars te l lungen  oder auch aus Ü b e rse tz u n g e n ,  son d ern  aus 
d en  u rsp rüng lichen  D e n k m a le n  u n d  z w a r  in  ih re r  äch ten  
u rsp rü n g l ich en  F o rm  g ew o n n en  w e r d e n , ist u m  so e in 
le u c h te n d e r ,  w e i l  die Sprache se lb s t ,  als der  A usdruck  
des G e is te s ,  e ine  de r  bed eu ten d s ten  L ebensäussei u n g en  
e ines Volkes ist, ohne  deren  K em itn iss  die historische A n 
schauung eines ih re r  b e d e u te n d s te n  O bjecte  b e ra u b t  b le ib t.

So w ird  d e n n  auch d ieser  q u e llem näss igen  B etrach
tu n g  des an tiken  L eb en s  in  e in em  e r lesenen  Cyklus l i te 
ra rischer D en k m ale  fü r  historische J u g e n d b i ld u n g  nichts 
z u r  Seite zu stellen s e in ,  u n d  diese D enkm ale  s ind  w ie 
d e ru m  durch  d e n  E n tw ick e lu n g sg an g  de r  M enschheit  recht 
e igentlich  dazu  geschaffen, dass du rch  s i e - d e r  Jü n g l in g  
die  W a n d e ru n g  ins A lte i ihum  antrete , 11111 aus d em se lb en  
e inen  fre ien  un b e fan g en en ,  durch  ke ine  TNationalvorurtheile, 
ke in e  confessionellen  P a r te iu n g en  gefälschten Maassstab 
f ü r  die G egenw art  zu frischer Thä tigke it  in  derse lben  m it



zu br ingen .  Es w äre  leicht, e ine  lange  R e ihe  grösser M ä n 
n e r  aus a llen  V erhä ltn issen  uncl aus a llen  P er io d en  der  
le tz ten  vier Ja h rh u n d e r te  au fz u z ä h len ,  w e lche  die erfri
schende  Kraft solcher A nschauung  des A lte r thum s selbst 
in  re ichem  Maasse erfahren  , u n d  d e n  N a t io n en  u n d  Staa
t e n ,  d en en  sie a n g e h ö r te n ,  m itge the il t  h a b e n ;  u n d  doch 
w ü rd e  solche A ufzäh lung  lange  n ich t  h in r e i c h e n , d iese  
still abe r  m ächtig  durch  das gesam m te  L e b e n  des m o d e r 
n e n  E uropas  w irk en d e  Kraft auch n u r  a n d e u te n d  d a rzu 
stellen. — Dieses b e d e u te n d e  M o m e n t  classischen J u g e n d 
un terr ich ts  w ird  alle rd ings von M ä n n e rn  vom  F a c h ,  auch  
e in s ic h t ig e n , sehr häufig v e rk a n n t , w en igs tens  ignorirt. 
E s  verfehlt ab e r  d a ru m  se ine  m ächtige  W irk u n g  n ich t,  
w e n n  n u r  die Lectiire  de r  Classiker n ich t  bloss b e i  de r  
g ram m atischen  B ehand lung  s tehen  b le ib t ,  sondern  zu  de r  
rhe to r ischen  E rlassung  g a n z e r  Schriften sich erheb t ,  w e i l  
h ieb e i  F o rm  u n d  Inh a l t  n o th w e n d ig  g leichmässig du rch 
gearbe ite t  w e rd e n  m üssen. U n d  selbst in  jenem  F all ,  
w e n n  der  classische U nterrich t bloss a u f  das g ram m ati
sche reducirt w ird  , b r ich t  sich jenes  h istorische M o m en t  
tro tz  de r  Stockgrammatiker m ächtig  B ahn  b e i  de r  Ju g en d .

Is t  in  d em  V origen  die B ed eu tu n g  des g e sa m m te n  
U nterrich ts  in  d en  a lten  S p rachen  richtig  aufgeze ig t,  so 
w ird  n u n  auch d em  speciellen  Z w e ig e  dieses U nterrich ts ,  
d e n  S ty l-  u n d  R e d e ü b u n g e n  ihre B edeu tung  an g ew iesen  
w e rd e n  können .

Dass zuförders t  die b ezw eck te  g ram m atisch - lo g isch e  
B ildung  n u r  höchst m a n g e lh a f t , ohne  S icherheit u n d  P rä-  
cision erreicht w i r d ,  w e n n  lediglich die F o rm e n  u n d  Sätze 
d e r  zu  e r le rn en d en  Sprache be trach te t  u n d  ze rg liede rt  
w e rd e n ,  ohne  dass schriftliche Ü b u n g e n  in- d e r  f r e m d e n  
Sprache selbst h in z u t r e te n , l iegt eb en  in  d e r  N a tu r 'd e r  
S a c h e , w ie  es durch  die E rfahrung  ganz  u n b e d in g t  b e 
stätigt w ird .  Die sichere A n e ig n u n g  d e r  F o rm en leh re ,  w ie  
d e r  syntaktischen G ese tze ,  is t ,  w en igs tens  fü r  das ju g e n d 
liche A lte r ,  n u r  m öglich  durch  solche Ü b u n g e n ,  w elche  
d e n  Schüler nö th igen , d iese F o rm e n  u n d  Gesetze auf? ge
nauste  zu be trach ten  , u n d  zw ischen  d e n  versch iedenen , 
w e lche  sich ihm  d a rb ie te n ,  m it  U rtheil  zu  un te rsche iden
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u n d  zu  w äh len  ; w elche  es ih m  un m ö g lich  m ach en ,  ü b e r  
d ie  E rsch e in u n g en  d e r  Sprache le ichtfertig  h in zu g eh en ,  
u n d  ohne alle P räc is ion  d e n  S inn  zu e r r a t h e n ,  w ie  
b e im  Ü b erse tzen  in  d ie  M utte rsp rache  so le icht geschieht, 
w ie  es nam en tl ich  a l l e  Schüler thun , die n ich t p lanm äss ig  
im  schriftlichen A usdruck  in  d e r  f rem d en  Sprache geüb t 
sind. V o n  d em  N achb ilden  de r  P a rad ig m en  schreitet diese 
Ü b u n g  zu m  Ü berse tzen  le ich te r ,  d a n n  schw ererer  Sätze 
in  die f rem de  S p rach e ,  als Beispiele  zu  b e s t im m te n  R e 
geln ,  so d an n  z u m  Ü berse tzen  ganze r  z u sa m m e n h ä n g e n d e r  
A bschn itte  vo r ,  b e i  d e n e n  Bekanntschaft  m it d e r  g a n z e n  
G ram m atik  vorausgesetzt w i r d ,  u n d  d e r  Schüler  sich d ie 
se lbe  in  ih rem  ganzen  U m fang  i ip m e rw ä h re n d  vergegen
w är t ig en  muss. E rs t  solche Ü b u n g e n  füh ren  den  Schüler  
zu  de r  genaues ten  B etrachtung  aller V erhältn isse  d e r  Sprache, 
d e r  k le ins ten  w ie  d e r  grössten , u n d  w e rd e n  ih m  zu  e iner  
Schule de r  schärfsten G en au ig k e i t ,  d ie  als e in  b e d e u te n 
d e r  G e w in n  d ieser  Ü b u n g e n  selbst fü r  jede  künftige Thä- 
tigkeit  im  Staatsdienste  b eze ich n e t  w e rd e n  muss. E rst d iese 
Ü b u n g e n  n ö th igen  den  Schüler  w ahrhaf t  zu  e in d r in g en d e r  
V e rg le ich u n g  u n d  U ntersche idung  de r  M uttersprache von 
d e r  f r e m d e n , zu  voller E rg rü n d u n g  der  B ed eu tu n g  de r  
F lex ionssy lben  w ie  der  W ö r te r  u n d  der Constructionsfor-  
m e n  in  b e id e n  Sprachen , zu e inem  a u f  k larer  U nterschei
d u n g  b e ru h e n d e n  V erständn isse  b e id e r ,  auch d e r  M u t te r 
sprache. Es ist leicht ü b e r  die B eh aup tung  zu  w itze ln ,  
dass die Einsicht in  die M uttersp i’ache ganz vorzüglich 
durch  das E r le rn e n  e iner  f r e m d e n , nam en tl ich  durch das 
Ü b erse tzen  in  d iese lbe  gefördert  w ird ;  ab e r  es w ird  eb en  
so sehr durch  die E rfah rung  jedes Tages u n d  die gew ich 
tigs ten  Z e u g n is se ,  u n d  z w a r  n ich t bloss von Schu lm än
n e r n ,  sondern  von M ä n n e rn  w ie  W i e l a n d ,  A n c i l l o n ,  
W.  v. H u m b o l d t ,  N i e b u h r  bestä tig t,  als es aus der  
N a tu r  de r  Sache folgt. — Es s ind  diese Ü b u n g e n  ferner, 
w e l c h e , auch schon in  ih ren  schw achen  A nfängen  Ge- 
d äch tn iss ,  U rtheil,  C o inb ina tionsverm ögen  gleich s e h r u n d  
gleichzeitig  in  A nspruch  n e h m e n ,  u n d  zu r  trefflichsten 
E n tw icke lung  dieser  Kräfte d ienen . Sodann  ist d ie R ück
w irkung dieser Ü b u n g e n  auf  das Verständniss der  Schrif-
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te n  in  f rem d er  Sprache von  d e r  b ed eu ten d s ten  Art. Die 
G eis tesübung  b e im  L e se n  d e r  A lten  bes teh t  w esentlich  
m i t  d a r in ,  dass ih r  S inn  n ich t  t a p p e n d  ungefäh r  e r r a -  
t h e n  w e r d e ,  sondern  dass e r  in  a l len  se inen  N üancen  
m it  N othw endigke it  u n d  S icherheit  aus d en  G esetzen  der. 
S p r a c h e ,  aus de r  Geschichte der  W ö r t e r ,  u n d  aus d e m  
log ischen  u n d  historischen Z u sa m m e n h a n g  e r w i e s e n  
w erde .  E rs t  diese Sicherheit des V ers tändnisses  g ieb t die 
rechte  F reu d e  d a b e i ,  erst  das G ew in n en  eines so lchen  
V ers tändnisses  w i rd  zu der  rech ten  G eistesarbeit  fü r  V e r 
s ta n d ,  G edächtn iss , P han tas ie  u n d  C om binationskraft.  Sol
ches s i c h e r e  E in d r in g e n  in  das V erständniss  ist aber  n u r  
m öglich-, w e n n  die G ram m atik  in  ih rem  ganzen  U m fange 
z u m  geläufigen u n d  s ichern  E igen th u m  g ew o rd en  ist, also, 
w ie  vorher gezeigt w u r d e , n ich t  ohne  p lanm äss ige  u n d  
ausgedehn te  schriftliche Ü b u n g e n  in  de r  f rem d en  Sprache.

D aher  w ird  auch ü b e ra l l  das E r le rn e n  e ine r  f rem d en  
Sprache von  der  A nfertigung n ich t w en ig e r  E xerc itien  b e 
gle ite t;  n ich t  der  oberflächlichste M aitre  de langue  w il l  
sie en tb eh ren  ; u n d  es ist e ine  re ine  E rd ich tung  n eu e re r  
G egner  der  a lten  S p ra c h e n , dass das Griechische seither 
ohne s c h r i f t l i c h e  Ü b u n g e n  habe  g ründ lich  e r le rn t  w e rd e n  
k ö n n e n ;  v ie lm ehr  hat m a n  ü b e ra l l ,  w o  das Griechische 
m it  Erfolg ge tr ieben  i s t ,  b e i  d e n  W e l t  b e h e rrsch en d en  
R ö m e r n ,  w ie  zu  M elanchthons Z e i t  u n d  je tz t ,  auch in  
der  G riechischen Sprache z u r  g ram m atischen  Geläufigkeit 
u n d  Sicherheit n ich t  ohne  h iefür  be rechne te  Exerc i t ien  
ge langen  können .

O hne  d iesen  in teg r irenden  T he il  w ü rd e  also de r  U n 
te rr ich t in  den  alten  Sprachen seines g ram m atisch - lo g i
schen G ew inns  zu  e in em  grossen T heil  b e ra u b t  sein, u n d  
die  G egner  d ieser S tud ien  w ü rd e n  freilich leichtes Spiel 
h a b e n ,  w e n n  ih n en  diese V ers tü m m elu n g  erst ge lungen  
w äre. — D en  E rfahrungsbew eis  l iefern  d ie jen ig en  In d i 
v id u e n ,  w elche  durch  Grillen  oder  U nfähigkeit  ih rer  L e h 
re r  d ieser  Ü b u n g e n  en tb eh r t  h a b e n ,  u n d  d a n n  auch im  
V ers tändn isse  der  A lten  n ich t ü b e r  e in  küm m erliches  R a 
th en  h in a u s k o m m e n ; theils ohne Z w eife l  auch die e inze l
n e n  L eh ran s ta l ten ,  in  d e n e n  m a n  aus verm ein tlich  prakti-
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sehen  M otiven  die  schriftlichen Ü b u n g e n  bese it igen  zu  
d ü r fe n  geg laub t hat.

Wicht anders  verhält es sich n u n  auch  m it  de r  B edeu
tu n g  der  schriftlichen Ü b u n g e n  fü r  das rh e to r isch -ä s th e t i 
sche M o m en t  b e i  E r le rn u n g  der a lten  Sprachen. A u f  der 
B ildungss tu fe ,  de r  dieses ang eh ö r t ,  w o  de r  Schüler in  die 
alte L i te ra tu r  e ingefüh rt  w i rd ,  w e rd e n  auch die schrift
lichen  Ü b u n g e n  so angestellt, dass n ich t  n u r  die g ram m a
tische B ild u n g  festgehalten u n d . gesteigert w i r d ,  sondern  
d e r  Schüler  b i ld e t  die an tiken  M uster  der  F o rm  u n d  des 
Styls in  f re ieren  C o m posit ionen  , zu le tz t  in  fre ien  A uf
sä tzen  u n d  S p ra c h ü b u n g e n ,  als de r  fre iesten  B ehand lung  
des sprachlichen  M aterials, nach. E rst w e n n  e r  au f  d iese 
A r t  j e n e n  M uste rn  nachring t, ge langt er zu voller E ins ich t  
in  die Trefflichkeit ih re r  F o rm  im  Grossen u n d  im  K le i
n e n  , u n d  p räg t  sich die A nschauung  de rse lben  in  e iner 
W e ise  e in ,  w elche  die bezw eck te  E in w irk u n g  a u f  klare, 
a b g e ru n d e te , m aassvolle Darste llung se iner  e ignen  G edan
k e n  in  irg en d  e ine r  Sprache übt. Schwulst,  falsche M eta 
p h e rn  , ü b e rh a u p t  alle phantastische  Maasslosigkeit des 
Styls , w ozu  die J u g e n d  von  N atur h in ne ig t  u n d  alle m o 
d e rn e n  S prachen ,  ganz besonders  auch unse re  Deutsche 
M utte rsp rache  sich w ill ig  d a rb ie te n ,  f indet ih r  trefflichstes 
Correctiv  d a r in ,  dass de r  Jü n g l in g  angeha lten  w i r d ,  seine 
G edanken  in  de r  Sprache u n d  d em  Styl de r  classischen 
V o rb i ld e r  auszudrücken . I n  d en  m o d e rn en  Sprachen, ganz 
b eso n d e rs  in  d e r  M uttersprache  is t  d e r  Jü n g l in g  n u r  zu  
le ich t m it  e inem  ungefäh ren ,  v e rschw im m enden  A usdruck  
zu fr ied en :  in  jen en  Ü b u n g e n  w ird  er  gen ö th ig t ,  w as er 
zu  denken  m e i n t ,  a u f  se inen  w irk lichen  Gehalt zu  redu- 
ciren, u n d  d a n n  n ich t in  e iner  le ich t b ieg sam en  u n d  ohne 
grosses B es innen  sich d a rb ie ten d en  Sprache , sondern  m it  
sorgfältigster p rü fe n d e r  W a h l  des Ausdrucks darzustellen . 
D aru m  hat m a n  m it  R ech t  diese Ü b u n g e n  auch au f  die 
F acu ltä tss tud ien  a u sg e d e h n t ,  w e il  es sich h ie r ,  w o  der  
Ideenkre is  w e i te r  w i rd ,  ganz  besonders  als erspriesslich 
e rw e is t ,  e inen  Gedankenstoff in  die sp rö d e ,  abe r  klare 
F o rm  des L ate in ischen  A usdrucks h in e in z u a rb e i ten ,  u n d  
dadurch  völlig H e rr  d a rü b e r  zu w erd en .  E in e  P ro b e a rb e i t
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in  L a te in ischer  Sprache wircl im m e r  fü r  alle Staatsexami
n a n d e n  e in  unvergleichliches M itte l  b le ib en ,  zu  erforschen, 
ob  sie m it  E rfo lg  nach  k la re r  b e s t im m te r  E rkenn tn iss  ge
s treb t  h a b e n , oder  b e i  fo rm losem  n e b u lö se m  W issen  ste
h e n  g eb lieben  sind.

W e n n  n u n  auch, w ie  n ich t  ge läugne t  w e rd e n  soll, die 
schriftlichen L e is tungen  im  L a te in ischen  durchgängig  sehr 
b e d e u te n d  h in te r  der  V o llen d u n g  de r  an tiken  M uster  Z u 

rü c k b le ib e n ,  w ie  es in  der  Natur der  D inge  l ieg t ,  so ist 
d ie  b e i  der  A rb e i t  der  N achb ildung  g ew onnene  E insich t 
in  das W e se n  klarer  angem essener  F o rm  darum  nich t ge
r in g e r ,  w e n n  n u r  diese Ü b u n g e n  den  Schüler b is  zu je 
n e r  Geläufigkeit fö rdern , w elche  b e i  g u tem  Unterricht von 
de r  M ehrzah l  erreicht w ird . K e in  m o d e rn e r  K üns tle r  b e 
h aup te t  w ohl die form elle  V o llkom m enhe it  de r  A ntike  er
re ich t zu h a b e n ;  die Ü b u n g  in  N achb ildung  de r  A ntike  
erlasst abe r  dennoch  k e in  vers tändiger  M eister se inen  
Jü n g e rn .

Ü brigens ist h ier  noch e inem  sehr sche inbaren  E in -  
w a n d e  zu begegnen .  Das Griechische w ird  erlernt,  so b e 
h au p ten  die G e g n e r ,  ohne schriftliche Ü b u n g e n ;  w a ru m  
n ich t  auch das Latein ische ? Dass dieses fü r  die Exerc itien  
zu E in ü b u n g  de r  G ram m atik  falsch ist, ist schon oben  er
i n n e r t .  Allerdings ist es abe r  von je, w en igs tens  in  D eutsch
l a n d , n u r  als A b n o rm itä t  v o rg e k o m m e n ,  die schriftlichen 
Ü b u n g e n  im  G riechischen bis  z u .  A usarbe itung  fre ier  Auf
sä tze ,  u n d  bis z u m  G riechisch-Sprechen zu  steigern. Der 
G ru n d  für  diese V ersch iedenheit  des Ganges im  Griechi
schen U nterrich t von d e m  L a te in ischen  liegt abe r  n ich t 
d a r in ,  dass m a n  etw a die Schüler schonen  w o l l te ,  auch 
keinesw egs  bloss im  H e rk o m m e n  u n d  in  de r  R ücksicht 
a u f  p rak tischen  G ebrauch  des L a te in sc h re ib e n s ; so n d e rn  
dieses H e rk o m m e n  u n d  dieser praktische G ebrauch  g rü n 
den  sich v ie lm ehr  darauf,  dass das L a te in ische  das Geeig
ne te re  z u r  E rz ie lung  des beabsich tig ten  G ew inns  ist. Die 
R ö m e r  s ind  im  V erhältn iss  zu d e n  G riechen  das nach  
aussen  gerichtete praktische V olk : diese Volkseigenthiim - 
l ichkeit g iebt auch ih re r  Sprache d e n  C harakter;  sie d ien t  
w e i t  ausschliesslicher als das Griechische d em  praktischen
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G elten d m ach en  des G e d a c h te n ; sie ist a u f  de r  R e d n e r 
b ü h n e  u n d  fü r  d iese lbe  en tw icke lt :  daher  das durchgre i
f e n d  rhetorische Gepräge  d e r  R ö m isch en  L i te ra tu r  in  a l len  
S ty lg a t tu n g e n : d a rum -a lso  ist die L a te in ische  Sprache u n d  
ihre  N achb ildung  zu  rhe to risch-sty lis tischer Avisbildung 
des S inns fü r  F o rm  u n d  A usdruck  w e i t  geeigneter. Aus 
de rse lb en  G rundursache  ist ja auch das R öm ische  R echt, 
u n d  n ich t  das Griechische d e r  G egens tand  g e w o rd e n ,  an  
d e m  u n te r  d e n  geb ilde ten  V ö lke rn  de r  juristische S inn  
gew eckt u n d  en tw icke lt  w i r d ,  auch d a n n ,  w e n n  durch  
fortgeschrit tene E n tw ick e lu n g  des e inhe im ischen  Reclits d ie  
prak tische  G eltung  des R öm ischen  Rechts aufgehört hat.

F ü r  das historische M o m e n t  des classischen U nterrichts 
end lich  s ind  die schriftlichen Ü b u n g e n  a llerdings w e n ig e r  
u n e n tb e h r l ic h ,  doch ke inesw egs g le ichgü lt ig ,  da sie zu  
g ründ liche re r  K enn tn iss  d e r  Sprache, d ieser  b e d e u te n d e n  Le-' 
b ensäusse rung  eines V olkes, also zu  g ründ licherer  K enn tn iss  
des L e b e n s  des A lte r thum s ü b e rh au p t  führen . H iebe i  k o m m t 
d e n n  auch  noch  in  Betrach t, dass b e i  d em  L esen  de r  al
t e n  Schriftsteller de r  Missgriff sehr nahe  liegt, an  die Stelle 
g rü n d l ich e r  gram m atisch-sicherer  E rforschung d e rse lb en  
e in  flüchtiges m o ra l isch -ä s th e t isch -h is to r isch es  G em essen  
d e rse lb en  zu se tzen ,  w o  d e n n  die w ahrhafte  A rbeit  u n d  
K räf tigung  des jugend lichen  Geistes ganz ve r lo ren  geht. 
H iegegen  g ib t  es ke in  trefflicheres Correc liv  als solide 
S tyliibungen  , w elche  im m er ,  w ied e r  au f  das gram m atische  
F u n d a m e n t  zu rückführen .

Fassen  w i r  das Bisherige also z u s a m m e n ,  so w ü rd e  
d ie  F ru c h t  de r  classischen S tudien , des U nterrichts  in  d e n  
a l ten  Sprachen, nem lich  gram m atisch-logische B ildung  des 
D enkverm ögens , rhetorisch-ästhetische B ildung  durch  W ek -  
k u n g  u n d  E n tw ick e lu n g  des S innes für  k la re ,  b e s t im m te  
u n d  angem essene  F o rm  des G edach ten , endlich  historische 
B ildung  durch  gründ liche  u n d  vorurthe ils lose  A n schauung  
eines  re ich  en tw icke lten  V ölker lebens  in  d e n  u rsp rü n g 
l ichen  D en k m alen  desse lben  m it  Beseitigung  de r  schrift
l ichen  Ü b u n g e n ,  zu m a l  im  L ate in ischen , w esen tl ich  ver
k ü m m e r t ,  d ieser  U nterrich t v e rs tü m m elt  w e rd e n ,  u n d  die



dein  S taatsdienste gew id m ete  J u g e n d  w esentlich  geistes
a rm e r  u n d  un en tw ick e l te r  in  d en se lb en  e in treten . —

D ie Ü b u n g  im  L ate in isch  - Schre iben  u n d  R e d e n  hat 
ab e r  a u c h ,  abgesehen  von  der  B ildung  de r  J u g e n d ,  e i n e  
p r a k t i s c h e  S e i t e  fü r  das S taa ts leben  u n d  das E u ro p ä i
sche V ölker leben , insofe in  das L a te in  als M itte l a l lgem ei
n e n  G edankenverkehrs ,  als gem einsam e  Sprache de r  W is 
senschaft gilt:  u n d  auch von  dieser  Seite w ird  sie be trach
te t  w e rd e n  m üssen. Sobald  V ölker irgendw ie  in  V erk eh r  
t r e te n ,  t r i t t  auch das Bediirfniss eines g em e in sa m e n  M it
tels fü r  den  G edankenaustausch  e in ;  vor a llem  ab e r  m ach t 
sich dieses Bediirfniss g e l ten d ,  soba ld  n ich t m ehr  b loss 
E ig en n u tz  oder  G ew alt  d ie  B e rü h ru n g  der  V ölker veran
lasst, so n d e rn  m it  Z u rü ck tre tu n g  ba rba r ische r  A nfe indung  
e in  au f  A n e rk e n n u n g  u n d  W o h lw o l le n  b e g rü n d e te r  V e r 
keh r  eintritt . V o r  a llem  also die christliche W e l t ,  das 
ch r is t l ich -g e rm an isch e  E u ro p a  m usste  dieses B edürfniss 
em pfinden . In  zw e i  R ich tu n g en  m achte  sich dasselbe gel
te n d :  fü r  d e n  Tagesverkehr des H andels  u n d  W an d e ls  
zw ischen  d e n  versch iedenen  V ö lkern , u n d  fü r  d en  h ö h e rn  
Geistesverkehr. Je n e s  Bedürfniss zu befr ied igen  tliat e ine 
d em  T a g e s v e r k e h r  en tsp rechende  u n d  m i t  ihm  sich fort
en tw icke lnde  Sprache JNoth, u n d  sie hat sich nach  der  
jedesm aligen  S tellung der  E uropä ischen  V ö lker  zu  e in a n 
d e r  w echse lnd  im  I ta l ien ischen ,  S p an isch en ,  end lich  im  
F ranzösischen  gefunden .

D er höhere  geistigere V erk eh r  b edurf te  e in  anderes  
M e d iu m ,  das n ich t  n u r  r ä u m l i c h  ü b e r  die G ren zen  je
des e in ze ln en  Volkes h inaus b rau ch b a r  w ä re ,  u n d  n icht, 
in d em  es e inem  m il leb en d en  V olke  ab g eborg t  w ü rd e ,  d ie 
sem  eine S uperio r i tä t  e in r ä u m te ,  d ie  de r  ge istigen E n t 
w ick e lu n g  aller ü b r ig e n  Gefahr drohte  , son d ern  auch in  
abgeschlossener A u sb i ld u n g  ü b e r  a l l e  J a h r h u n d e r t e  
h i n a u s  v e r s t ä n d l i c h  u n d  u n z w e id e u t ig  b liebe .  E in  
solches M itte l  höheren  G eislesverkehrs h a b e n  die E u ro p ä i
schen  V ölker  seit 1500 J a h re n  in  der  La te in ischen  Sprache 
gefunden . Es w a r  h ie r  w ie  ü b e ra l l  in  d e r  Geschichte de r  
von Gott reg ie r ten  W e l t  n ich t  das W e rk  zufälliger  U m 
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s tä n d e ,  ih r  diese G e ltung  zu  verschaffen , obgleich die 
G riechische Sprache bere its  gew isserm aassen  im  Besitz
s tände als W eltsp rache  w a r ,  u n d  obgleich diese , gerade 
als jenes  Bedürfniss e in e r  a l lgem einen  Sprache fü r  d e n  
christlich - eu ropä ischen  G eistesverkehr sich geltend  machte, 
e in e r  b lü h e n d e re n  L i te ra tu r  u n d  e iner  m ann ichfa l t igeren  
A u sb i ld u n g  sich erfreu te ;  sondern  es w a r  n e b e n  dem  U m 
stande , dass die Griechische Sprache gerade e ine lebende ,  
u n d  e b e n  da rum  m in d e r  geeignete, b l i e b ,  eben  die schon 
o b e n  bezeic linete  praktische rhetorische  E n tw ick e lu n g  des 
L a te in isc h e n ,  w elche  d ieser  Sprache je n e n  V o rzu g  ver
schaffte. So ha t sie d e n n  de r  Theo log ie  in  d e m  kirchli
chen  L e b e n ,  d e r  a l lg em e in en  W issenschaft ,  dem  Staats
rech t  u n d  d em  staatsrechtlichen V e rk eh r  de r  V ö lk e r  J a h r 
h u n d e r te  als alleiniges M itthe ilungsm itte l  g e d i e n t , bis sie 
in  le tz te re r  B ez ieh u n g  u n d  theilw eise  auch in  d en  ü b r i 
g en  d em  F ranzös ischen  P la tz  g e m a c h t ,  se itdem  dieses 
d u rc h  akadem ische  H e m m u n g  se iner  leb en d ig en  F o r tb i l 
d u n g  gew isserm aassen  die Eigenschaft e iner  tod ten  Sprache 
e r lang t  hatte.

Dass das B edürfniss n ich t aufgehört hat,  w elches e ine 
Europä ische  W issenschaftssprache fo rde r t ,  l iegt zu T age ;  
es steigert sich v ie lm eh r  m it  je d e m  J a h r e ,  u n d  zw ar  für  
k e in  V olk  m e h r ,  als eb en  fü r  das D eu tsche , verm öge  sei
n e r  geographischen  L a g e ,  u n d  ‘seines geistigen Berufs. 
Es k an n  k e inem  Z w eife l  u n te rw orfen  sein, dass, w e n n  eine  
rad ica le  U m ges ta l tung  de r  Ju g e n d b i ld u n g  die Ü b u n g  im  
L a te in sch re ib en  völlig b ese i t ig te ,  das F ranzösische  in  die 
er led ig te  Stelle t r e te n ,  u n d  so die P rä ten s io n en  der F ra n 
zös ischen  Nation auf geistige Superioritä t  aufs E n tsch ie 
d enste  gefördert w e rd e n  m üssten . A b e r  a u c h , dass n e b e n  
d en  m annichfa ltigen  u n d  in  raschem  Fluss de r  F o r tb i ld u n g  
begriffenen  le b e n d e n  Sprachen  das Bedürfniss eines M it
tels de r  M iltbe i lung  noch  im m e r  fo r td au e re ,  w elches u n 
w a n d e lb a r  u n d  u n zw e id eu t ig  auch fiir die späteste F o lg e 
zeit  d a s te h e ,  w ird  sich n ich t  läu g n en  la s s e n , w e n n  w ir  
anders  n ich t  die B ildung  des gegenw ärtigen  Zeita lters  u n d  
m i t  ih r  d ie  L andessp rachen  fü r  abgeschlossen  u n v e rä n d e r 
lich ha l ten ,  oder  u n s  u n d  d e r  N achw elt  n ich t  d ie  Fäh ig 
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keit  absprechen  w o l l e n , G eis tesdenkm ale  auch für  clie 
N achw elt  zu  g rü n d e n ;  o d e r  w e n n  w ir  n ich t gar die revo
lu t ionäre  A nsich t t h e i l e n , dass alle historische T rad it ion  
vom Ü bel se i ,  u n d  jede  P e r io d e  ü b e ra l l  von vorn  anfan
gen müsse. U m  e in  nahes Beisp ie l  zu  n e n n e n ,  w e n n  w ir  
d e n  V orfahren  D ank  schuld ig  sind, dass sie die Confessio 
A ugustana  od e r  die Canones T r id en t in i  (o h n e h in ,  w ie  
ü b e rh a u p t  e in  E uropä ischer  K irc h e n ra th ,  ohne  die L a te i
nische Sprache n ich t  denkbar)  n ich t  in  e ine r  gar b a ld  d u n 
kel u n d  zw e id eu t ig  w e rd e n d e n  L andessp i’a c h e , son d ern  
in  e in em  gleichsam  ü b e r  R a u m  u n d  Z e it  h inausre ichen 
d e n  Id iom  uns überl ie fe r t  h a b e n ,  k ö n n e n  w ir  n ie  in  d en  
F a l l  k om m en , ähn lichen  D ank  oder d e n  en tgegengesetzten  
V o rw u r f  zu  v e rd ienen?  W e r  es n ich t  fü r  ganz u n d e n k 
b a r  h ä l t , dass je e in  Concilium  oecu m en icu m  die U n ion  
des christl ichen E uropas b e w i r k e , dass e ine heilige A l
l ian z  d en  W eltf r ied en  feststelle, de r  w ird  n ich t m itw irk en  
w o l le n ,  dass das geeignetste  M itthe i lungsm itte l  fü r  solche 
Z w e c k e ,  w elches durch  die ganze Bildungsgeschichte  E u 
ropas  dafür ausdrücklich  vorbere ite t  erscheint, u n d  z u d e m  
k e in e m  e in ze ln en  V olke  eine gefährliche Superioritä t  e in 
r ä u m t ,  bese i t ig t  w erde .

W ü rd e n  fe rner  n ich t  a l le ,  w elche  gew issenhafte  aber  
bedenk liche  F o rschungen  ü b e r  die höchsten  A n g e l e g e n 

h e i te n ,  ü b e r  Staat, G lauben , K irche, n ich t  eitel der  M enge 
vorlegen, aber  auch n ich t de r  w issenschaftlichen G em einde  
voren tha lten  m ö ch ten ,  w ü rd e n  sie n ich t m it dem  L a te in 
schre iben  das trefflichste M ittel der  M itthe ilung  en tb e h re n ?  
W e r  d iesen  e inz igen  G esich tspunkt ernst e rw ä g t ,  u n d  da
b e i  den  S tand  des gegenw ärtigen  G eisteslebens beherz ig t,  
w ird  n ich t le icht fü r  die Beseitigung des Late inschre ibens ,  
also auch n ich t  se iner E r le rn u n g  in  d e n  Schulen  m i tz u 
w irk en  geneig t sein.

W e n ig e r  W esentliches m öge  w en igs tens  angedeu te t  
w erden .  D er  com m ercie lle  V e rk eh r  de r  en tlegensten  V öl
ke r  w ächst m it  jedem  T ag e ,  u n d  fordert  na tü r l ich  auch 
ixiit jederti Tage das E inschre iten  der  B e h ö rd en ,  n a m e n t
lich der  juristischen. Die linguistische V ielseit igkeit  der
se lben  k a n n  unm ög lich  m it  d iesen  A nfo rd eru n g en  Schritt
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h a l ten :  b ish e r  w a r  e in  La te in isch  geschriebenes Notaria ts
in s t ru m e n t  durch  die  ganze  christliche W e l t  s ich e r ,  ver
s tan d en  zu  w erden .  W o  w äre  e in  g en ü g en d e r  Ersatz  d a 
fü r  zu f inden?  — W elch e  Sprache m öch te  das L a te in i
sche b e i  ärz tl ichen  C onsu lta t ionen  am  K rankenbe tte  zu  
erse tzen  gee igne t  s e in ?  — W elches  einfachere M itte l  
m öch te  sich finden , zu  e rfo rschen , ob  je m a n d  e ine n o r 
m a l e  J u g e n d b i ld u n g  em pfangen  u n d  b ew ah r t  h a b e ,  als 
u n se r  akadem ischer G ebrauch  des La te in ischen  ? ohne  dass 
dadurch  bill ige B ehörden  geh indert  w ä r e n , davon e ine  

» A u sn ah m e  zu  m a c h e n , w e n n  je m a n d  d e n  Beweis liefert, 
dass geniale  A utod idak tie  b e i  ih m  die n o rm ale  B ildung  
ersetzt. D ie  e inz ige  Univers itä t  in  D eu tsch lan d ,  w elche  
b is  je tz t ,  so viel b e k a n n t ,  diese Sitte the ilw eise  verlassen, 
Giessen nem lich , dürfte  n ic h t  z u r  N achahm ung  reizen .

O der  w äre  das La te in ische  b e i  d e m  gegenw ärtigen  
S tande der  B ildung  n ich t  m e h r  g e n ü g e n d  fü r  das Bedürf- 
n iss de r  W issenschaft?  A llerd ings k an n  es n u r  als e ine  
fe rn  zu  ha ltende  E inse itigke it  e inze ln e r  P e r io d en  be trach 
te t  w e r d e n , alle höhere  G eistesthätigkeit an die L a te in i
sche Sprache b in d e n  zu  w o llen ;  u n d  jede  noch  m it  d e m  
Stoffe r in g en d e  schöpferische G eistesarbeit w ird  n u r  in  der  
u n m it te lb a r  u n d  ungesucht sich d a rb ie ten d en  M uttersprache  
glücklich  vo n  Statten  g eh en ;  abe r  die R e s u l t a t e  solcher 
A rb e i t ,  das z u m  Abschluss gelangte  de r  g anzen  w issen 
schaftlichen W e l t  m i lz u lh e i l e n , w i rd  die S p ra c h e , in  de r  
G ro t iu s ,  Cartesius, Spinoza, L e ib n iz  schrieben, au f  ke in em  
G ebie t  ihre D ienste  v e r s a g e n , v ie lm eh r  a u f  K larhe it  u n d  
B ünd ig k e i t  d e r  D arste llung  die wohlthütigste R ü ck w irk u n g  
ü b e n .

E nd lich  ist e tw a die prak tische  B ed eu tu n g  des L a te in 
s c h re ib e n s , gleichviel ob zu m  V orthe il  oder z u m  Schaden, 
b e re i ts  u n te rg eg an g en ?  ist dieses e ine  vo llendete  T hat-  
s ach e ,  so dass die Ü b u n g e n  der  Schule in  d ieser  p rak ti
schen B ez iehung  n u r  e ine verspätete, bere its  von der  W elt
geschichte gerich te te  P ed an te r ie  w ä re n ?  A llerd ings ist die 
A n w e n d u n g  des L a te in sch re ibens  gegen  früher  seh r ,  u n d  
w e i t  m e h r  als gu t ist, a b g e k o m m e n ;  ab e r  n ichts  desto w e 
lliger  verm itte lt  es noch  im m e r  vielfältig den  gem e in sam en
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Z u sa m m e n h a n g  d e r  E u ropä ischen  V ö lk e r  m it  dem  A lter
th u m  , noch  w ird  die A ufhe llung  des O rien ts  für  ganz  
E u ro p a  in  d ieser  Sprache n iedergeleg t,  noch  d ien t  sie viel
fach dem  V erkeh r  de r  N atu rfo rscher,  u n d  in  d em  w e iten  
Gebiete  de r  R öm ischen  K irche  ist sie noch  im m e r  die of- 
ficielle Sp rache , in  v ie len  F a llen  das e inz ig  verständliche 
M iltheilungsm itte l .  Die Acta R o m a n a  u n d  v e rw and te  
Schriften  s ind  nach g lau b w ü rd ig en  B erich ten  vorzugsw eise  
die S t im m en  gew esen, w elche  in  R o m  in  d e r  le tz ten  Z e i t  
E in d ru ck  gem acht hab en  u n d  vers tanden  sind.

Es dürfte  daher  als e in  vorzeitiger Eingriff  in  die E n t
w icke lung  des geistigen L eb en s  zu b e trach ten  sein, w e n n  
m a n  die Befähigung zu r  T he i ln ah m e  an  d iesem  w issen 
schaftlichen W eltv e rk eh r  de r  höher geb ilde ten  J u g e n d  m it  
d e r  Ü b u n g  im  L a te in sch re iben  a b s c h n e id e n , u n d  som it  
die K unst  selbst au fheben  w o l l te ; u n d  dieser  Eingriff  dü rf te  
sich le icht em pfindlich  rächen. W e r  u n te r  d e n  k ün f t igen  
S taa tsd ienern ,  u n te r  d e n  künft igen  G elehrten  z u r  T he il
n a h m e  an  d iesem  V erk eh r ,  selbst an  d iesen  K äm p fen  b e 
ru fen  sein  w e rd e ,  i s t  nich t  v o rhe r  zu sa g e n :  e b e n  d a ru m  
ist für  sie alle zu w ün sch en  , dass sie m it dem  W erk zeu g e  
dieses V erkehrs vertraut s e i e n : gewiss ist aber, dass d iese 
V ertrau the it  n ich t erst im  A ugen b l ick  des Bedarfs e rw o r
b e n  w e rd e n  kann .

Es w ird  n u n  ab e r  gegen  das L a te in sch re ib en  sow ohl 
in  Schulen , als besonders  in  seiner  p rak tischen  A n w e n 
d u n g  e ine  R eihe  der  schw ersten  A nklagen  erhoben . Es 
soll e ine H aup lu rsache  a ller geistlosen P ed an te r ie  se in ;  
es soll die Nationalitä t  u n te rg ra b e n ;  es soll die W isse n 
schaften w ie  die G elehrten  d em  Volke en tfrem den . A b e r  
die P ed an te r ie  lieg t n ich t im  L a te in sch re ib en ,  sondern  in  
d e n  P e d a n te n ,  die es m issb rau ch en ;  und  w e n n  g leichzei
tig  m it dem  ausgedehn tes ten  G ebrauche des Late in ischen , 
ü b e r  sein richtiges Maass h in a u s , auch die Geschm ack
losigkeit  in  D eu tsch land  auf  dem  höchsten P u n k te  s tand , 
so gehört dieses de r  E igeu thüm lichke it  de r  g e sam m ten  
C ultu r  der  Per iode  a n ,  wovon die Late in ische  P ed an te r ie  
e in  S y m p to m , a b e r  n ich t die Ursache war. N icht anders  
ist es m i t  de r  angeb lichen  G efährdung  de r  N ationalitä t
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durch  das L a te inschre iben . Als das N ationalgefühl b e i  
uns  aus U rsachen , w elche  in  de r  po lit ischen  u n d  K irchen 
geschichte k lar g enug  vorl iegen , e rs to rben  w a r ,  da w u rd e  
allerdings auch, u n d  zw ar  als W irk u n g ,  n ich t  als Ursache, 
e in  zu  w e it  a u sg e d e h n te r ,  das R ech t  de r  M utte rsp rache  
v e r le tzender  G ebrauch  vom  L ate in sch re ib en  gem acht. Diese 
P e r io d e  ist a b e r  lange v o rü b e r ;  u n d  dass sie vo rü b e rg e 
g angen , d azu  h a t  das S tud ium  d e r  a lten  S p ra c h e n , in d e m  
es das geistige L e b e n  de r  N ation erfr isch te , m ächtig  in  
d e n  Tagen  Lessings , H e rd e rs ,  Goethes , F . A. W olfs m i t 
gewirkt. Ü b e rh au p t  hat ab e r  das L a te in sch re iben  v ie lm eh r  
d ie  N ationalitä t b ew ahr t ,  als gefährdet, in d em  es h inderte ,  
dass d ie  Sprache eines le b e n d e n  V olkes ,  u n d  m it  ih r  die
ses V o lk  selbst e ine d rückende  Superioritä t  gew ann. -W ann 
hä tte  D eu tsch land  auch w oh l  e ine r  höh ern  Bliithe na tio
n a len  Selbstgefühls u n d  K raf ten tw ickelung  sich erfreut,  als 
im  16. Jah rh u n d e r t ,  w o  alle G e i s l e s h e l d e n  der  Nation schlecht
h in  alle s treng  w issenschaftlichen G egenstände L ate in isch  
b e h a n d e l te n ?  U n d  b e d e n k t  m a n ,  dass an  die Stelle des 
L a te in isch en  in  D eu tsch land  fast un feh lba r  das F ranzös i
sche tre ten  w ü r d e ,  ja dass die grosse M ehrheit  der  G eg
n e r  des L a te in ischen  dieses ausdrücklich  w i l l ;  u n d  e r in 
n e r t  m an  sich, w o h e r  von je  die H aup tgefahr  fü r  Deutsche 
Nationalitä t  g e k o m m e n ,  so erscheint d i e s e  Klage gegen  
das L a te in  vollends e b e n  so un red lich  als thöricht. End lich  
soll das L a te in sch re ib en  die W issenschaft  u n d  die Gelehr
te n  dem  V olke  en tfrem den . D er  M enge  a b e r  ist d i e  W is 
senschaft in  ke in e r  F o rm  z u g ä n g l ic h , u n d  k an n  es n ich t 
s e in ;  u n d  die T erm ino log ie  der  P h i lo so p h ie , der  T heo lo 
g ie ,  de r  Ju r isp ru d en z  u. s. w. schliesst auch in  der  L a n 
dessprache das V o lk  von  dem  V erständn isse  v o l lkom m en  
so sehr a u s ,  als die La te in ische  S p rache , w ä h re n d  diese 
zugleich  d en  V orthe il  h a t ,  u n b e ru fen e  T he i ln ah m e  U nw is
sender  fe rn  zu halten. Is t  abe r  das L e b e n  de r  N ation sonst 
frisch u n d  g e s u n d ,  so h in d e r t  das L a te in  so w en ig  w ie  
die Schu l-T erm ino log ie ,  dass d ie jen igen  Residta te  d e r  W is
senschaft,  w elche  geeignet s ind, G em e in g u t  de r  N ation  zu 
sein, dieses auch  w irk lich  w erd en ,  w ie  d ie  Geschichte des
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16. Jahrhunderts w ied e r  in  e in em  g län zen d en  Beispiele 
bew eis t .

Ü berhaup t abe r  b e d ie n e n  sich d ie  G eg n e r ,  z. B. auch 
d e r  jüngste  derse lben  , N e u m a n n  , ,Ü b e r  die N o t w e n 
d igkeit der  A bste l lung  des L a te in sch re ib en s , <e des b e 
k an n ten  Kunstgriffes, das, w as sie an fe inden , zuvor  bis zu r  
grells ten Carikatur  zu entstellen. Es w ürde  sich sehr le icht 
von der  B ehand lung  der n eu e rn  S p ra c h e n , de r  N aturw is
senschaften, de r  M athem atik , ü b e rh au p t  aller W issenschaft  
u n d  de ren  E in w irk u n g  au f  G eistesentw ickelung u n d  Staats
le b e n  e in  gleich carikirtes Bild e ines T re ibens  voll k le in 
licher P edan ter ie  n ich t  n u r , sondern  auch voll revolutio
n ä re n  Vorwitzes gegen  Staat u n d  Kirche en tw erfen  lassen, 
w e n n  es n icht unred lich  wäre.

W as  n u n  die F rage  betrifft,  ob in  d e n  G ym nasien  
zw isch en  der  d e n  a lten  Sprachen  g e w id m e te n ,  u n d  der  
fü r  die ü b r ig en  L ehrgegenstände  b es t im m ten  S tundenzah l  
e in  m it  den  Z w ecken  de r  Gym nasien  u n d  m i t  dem  ■wahr
haften  B edürfn isse’ de r  G egenw art  in  W id e rsp ru ch  s tehen
des Missverhältniss Statt finde, so dürfte  sich die A n tw o r t  
aus d em  b ishe r  G esagten ergeben. Das w ahrhafte  B edürf- 
n iss d e r  G e g e n w a r t  in  H insich t a u f  J u g e n d b i ld u n g  ist 
vor a llem  än d ern  das fü r  alle Z e iten  gü l t ig e ,  dass der  
J u g e n d  die V e rn u n f t  geö ffn e t , der  V e rs tand  geschärft 
w e rd e ,  u m  sich in  a llen  V o rk o m m n issen  de r  G egenw art  
sicher u n d  k lar zurech tf inden  zu  k ö n n e n ; dass sie klar 
u n d  edel d a rs te l le n ,  aussprechen , u n d  dadurch  geltend  
m ach en  k ö n n e ,  w as sie geistig b e s i tz t ;  dass sie in  e in 
d r in g e n d e r  A nschauung  eines reich en tw icke lten  L eb en s  
offnen S inn  für  alles M ensch liche , u n d  e in en  v o r u r t e i l s 
lo sen  M aassstab fü r  das L e b e n  de r  G eg en w ar t  gew inne . 
Es ist gezeigt w o rd e n ,  w ie  diese Z w eck e  hauptsächlich  
durch  das S tud ium  dei alten S p rachen  erreicht “werden. 
N achdem  also die d iesen gew idm ete  Z e i t  a u f  k au m  die  
H älfte  des g esam m ten  Unterrichts  reduc ir t  w o r d e n ,  dürfte  
b e i  d em  U m fange dieses U nterrich tsgegenslandes Griind-



l ichkeit  uncl Erfolg in  d em se lb en  u n d  som it  de r  Z w eck  
des G ym nasia lun terr ich ts  ü b e rh a u p t  b e i  fe rne re r  Beschrän
k u n g  n ich t  m e h r  g e n ü g en d  erre ich t w e rd e n  k önnen .  W ie  
d e r  M ensch ü b e rh a u p t ,  so b e d a r f  nam en tl ich  die J u g e n d  
eines festen M itte lpunk tes  für ihre geistige T hä t ig k e i t ,  an  
dem  sie sich vorzugsw eise  sa m m e l t ,  in  d em  sie sich zu 
H ause  w eiss als in  ih rem  eigen tlichen  Beruf. D iesen  M it
te lp u n k t  hatte  sie seither noch  in  d en  alten  Sprachen u n d  
deren  L i te ra tu r :  w ird  die Beschäftigung dam it  an  U m fang  
u n d  natürlich  auch an  In h a l t  g e s c h m ä le r t , so ist sehr  zu  
fü rc h te n ,  dass unse re  G ym nasia l jugend  ihre  geistige H a l
tu n g  verliere.

TNäher stellt sich dieses noch h e ra u s ,  w e n n  m a n  die 
G egenstände  be trach te t ,  w elchen  die S tu n d en  zugew iesen  
■werden könn ten , die d en  alten Sprachen  en tzogen  w ü rd en .  
Im  A llgem einen  w ü rd e n  es ohne Z w eife l  die so genann ten  
R e a l ie n  se in ,  oder d ie jen igen  U n te rr ich tsgegens tände ,  d e 
re n  A n w e n d u n g  im  prak tischen  L e b e n  n ä h e r  zu l iegen  
scheint. Bei de r  vo rherrschenden  gefahrdrohend-e inseitigen  
R ich tu n g  des Zeitgeistes a u f  das M aterielle , w ü rd e  es abe r  
d em  geistigen L e b e n  der  Nation e ine tiefe W u n d e  schla
g e n ,  w e n n  auch b e i  d e r  B ildung  de r  kün f t ig en  Staatsdie
n e r  u n d  V erw alte r  des geistigen L eb en s  diese R ich tung  
au f  das N ützliche im  A lllagssinne des W orts  ü b e rw öge ,  
u n d  n ich t  die M itte l  fre ier  a l lgem eine r  B ildung  auch fer
n e r  d e n  M itte ln  sogenann te r  prak tischer B i ldung  w e n ig 
stens das G l e i c h g e w i c h t  hielten.

I m  E in ze ln en  w ü rd e ,  w en igs tens  w e n n  es dem  W u n 
sche de r  M enge n ach g in g e ,  vor a llem  ein e rw e ite r te r  U n 
t e r r i c h t  im  F r a n z ö s i s c h e n  e in tre ten . Bisher n u n  w u rd e  
die  Ju g e n d  in  G y m n as ien ,  w ie  jede  A b itu r ien ten p rü fu n g  
b e w e is t ,  im  F ranzösischen  so w e i t  ge fö rde r t ,  dass sie 
ohne grossen Z e i tau fw an d  Französische B ücher lesen, sich 
l e i d l i c h  s c h r i f t l i c h  au sd rü ck en ,  u n d  e ine noch  grössere 
F e r t ig k e i t ,  im  F a l l  kün ft igen  Bedürfnisses, sich le icht an 
e ignen  k o n n t e ; u n d  dieses m öchte  vo llkom m en  fü r  das Be
dürfniss d e r  G egenw art  genügen . J e d e r  w e is s ,  w ie  d ü rf
tig  die Französische  L ite ra tu r  an  E rzeu g n issen  i s t ,  die 
m a n  ohne  s it t l iche ,  politische u n d  religiöse B ed en k en  der

_____94 _̂___
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Jugencl in  die H än d e  g eb en  k a n n ;  u n d  schon b e i  d e m  
je tz ig en  Um fange der  Beschäftigung m it  d ieser  Sprache ist 
es schw er genug , e ine unschäd liche  F ranzösische  Lectiire 
fü r  G y m n a s i a s t e n  zu  finden. T iefer  sie in  diese L itera tur  
e i n z u f ü h r e n ,  die z u m a l  in  ih re r  n e u e re n  P er iode  fast n u r  
"Verwilderung u n d  Zerr issenhe it  da rb ie te t ,  wäre n u r  ge
fah rd rohend  fü r  die geistige G esundheit  d e r  J u g e n d ;  u n d  
e in  grosses G ew icht au f  d iesen  U nterr ich tszw eig  legen , 
hiesse d e n  polit ischen  w ie  in le llec tuellen  m aasslosen  P rä 
ten s io n en  jenes Volkes aufs Bedenklichste  en tgegenkom - 
m en .  H ie r  liegt e ine  wahrhafte, alte, w oh lbekann te ,  n ich t  
eine n eu e rfu n d en e  G efährdung u n se re r  N ationalitä t ,  au f  
w elche  h inzuw eisen  de r  B ew o h n e r  des R heinufers  ganz  
besonders  Anlass hat.

E in  an d ere r  U nterr ich tsgegenstand  , d em  die Zeit ,  
w elche  d en  alten  Sprachen  en tzogen  w ü r d e ,  zu g ew en d e t  
w e rd e n  k ö n n te ,  w ä re n  die N aturw issenschaften ; u n d  das 
grosse P u b l ic u m  w ü rd e  wrohl vorzugsweise  auch au f  diese 
d r i n g e n , in sonderhe it  a u f  d ie jen igen  Z w eige  derse lben , 
w elche  g e w in n b r in g en d e  A n w e n d u n g  verheissen , nem lich  
au f  Physik  u n d  Chemie. D e n n  die A s tro n o m ie ,  w ie  sie 
jedenfalls  bis au f  ihre a l lgem einsten  T h a tsach en ,  w elche  
b e i  der  Geographie  gelehrt  w erden ,  ü b e r  de r  Sphäre  e ines 
Schülers l ieg t ,  w e rd e n  w en ige  S t im m en  b e g e h re n ,  da sie 
d e r  Industr ie  u n d  dem  E rw erb e  n ich t d ien t ;  w en igs tens  ist 
d ie se lb e ,  so viel b e k a n n t ,  von  ke iner  e inz igen  der  vielen 
n e u e rn  Realschulen  in  d en  L eh rp lan  aufgenom m en . V o n  
d e r  C h e m i e  aber  b e m e rk t  ein b e rü h m te r  L eh re r  dersel
b e n ,  Prof. E. M itscherlich (L eh rbuch  de r  C hem ie  Band I. 
1831, p. V II I . ) ,  dass das jüngere  A lter  dazu  n ich t  fähig 
s e i ,  u n d  dass die Z e it  v o r d e m 16. Jahre , selbst w e n n  sich 
je m a n d  ausschliesslich der C hem ie  w id m e n  w o l le ,  b esser  
au f  das S tud ium  der N a tu rb esch re ib u n g ,  de r  M athem atik , 
u n d  d e r  S p r a c h e n  v e rw en d e t  w ürde .  Seine G ründe  
s ind  vo llkom m en auch auf  die Physik  anw endbar .  W e n n  
som it im  Interesse  d ieser W issenschaften  selbst e ine f rü 
here  u n d  ausgedehntere  E in fü h ru n g  in  d ie se lb e n ,  als b is 
he r  au f  d en  Gym nasien  Statt f a n d ,  u n an g em essen  sein 
dü rf te ,  so tre ten  noch  grössere B ed en k en  en tg eg en ,  w e n n
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m a n  tlas w ahrhafte  Bedürfniss d e r  J u g e n d  erwägt. W e n n  
n e m lic h  ungere if te  u n d  unbefes t ig te  G em iither  in  diese 
W issenschaften  e ingefüh rt  w e r d e n , so v e rk en n en  diese gar 
le ich t ü b e r  d ieser  e n c h e i r e s i s  n a t u r a e  Gott in  de r  Na
tu r ,  ü b e r  d e n  colossalen G esetzen  d e n  G ese tzgeber;  u n d  
es w ird  d ie jen ige  N atu rbe trach tung  v e rd rän g t ,  w elche  der 
J u g e n d  a lle in  gedeihlich  is t ,  e in e ,  w e n n  auch noch u n 
klare  , doch l ie b e v o l le , au fm erksam e u n d  ahndungsre iche  
te leologische W eltbe trach tung . Es ist b e k a n n t ,  w elche  
trau r igen  W irk u n g e n  das S tu d iu m  d e r  A na tom ie  u. s. w. 
gar oft a u f  die an g e h e n d e n  M ed ic in e r  ü b t :  ein  Gleiches 
s teht von  e in em  geste igerten  U nterrich t in  der  Physik, 
u n d  vollends von d em  H in z u lre te n  de r  C hem ie  für die so 
v ie l  un re ife ren  G ym nasiasten  noch  w e i t  m e h r  zu  b eso r
g e n ;  u n d  es w äre  gewiss e in e r  g rü n d l ich en  R evision w er ih ,  
ob  niefit auch in  u n se rn  n e u e rn  R ea lschu len  diese F ächer  
e ine  ungee igne te  S tellung e in n e h m e n ,  w ie  w oh lges inn te  
u n d  tüch tige  L e h re r  d e rse lb en  aus E rfahrung  w issen  
w ollen .

D ie N a tu rbesch re ibung  a b e r ,  d ieser  so ganz  fü r  die 
J u g e n d  geeignete  G egenstand, de r  zu l iebevoller  A ufm erk
sam keit  au f  die N a tu r ,  au f  ihre re iche  M annichfa ltigkeit  
u n d  O rd n u n g  an fü h r t ,  u n d  zugleich in  so hohem  Grade 
ge is tb i ldend  is t ,  w e n n  de r  Schüler  p lanm äss ig  angele ite t  
w i r d ,  aus g rün d l ich e r  A n schauung  de r  In d iv id u en  sich 
selbst e ine systematische K enn tn iss  a u f z u b a u e n , sie ist in  
d en  diesse itigen  L e h rp lä n e n  so b e d a c h t ,  dass de r  Z w eck  
durch  e in en  k u n d ig en  u n d  m ethodischen  L eh re r  vo llkom 
m e n  erreicht w e rd e n  kann , zum al w e n n  d ieser  G egenstand  
bis  in  Secunda d u rch g e fü h r t ,  dagegen  die Physik  b e 
schränkt w ird . E in e  grössere S tundenzah l  dagegen  fü r  
d iesen  G egenstand  in  je d e r  e in ze ln en  Classe w ü rd e  n ich t 
le ich t a u f  e ine w ahrha f t  b i ld en d e  W eise  ausgefüllt  w e rd e n  
k ö n n e n , v ie lm eh r  n u r  zu  e iner  geistlosen A n häufung  von  
N o tizen  fü h ren ,  w o h in  sich d ieser  U nterr ich t  o h n eh in  le icht 
verirrt.

Im  A llg em e in en  also lässt sich b e h a u p te n ,  dass das 
wahrhafte  Bedürfn iss  de r  Ju g e n d  ke ine  E rw e ite ru n g  des 
natu rw issenschaftl ichen  Unterrichts  fordert, u n d  am  w en ig 
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sten  die E r k e n n t n i s ®  d e r  N atur au f  Kosten d e r  E rkenntn iss  
des geistigen L ebens, w ie  es du rch  d en  U nterrich t in  d en  
Sprachen  u n d  der  L i te ra tu r  erz ie lt  w i r d ,  zu fö rdern  ist.

D er  W er th  d e r  M a t h e m a t i k  als M itte l logischer Bil
d u n g  u n d  G ew ö h n u n g  an  s trenge C onseijuenz  des D e n 
kens b e d a r f  ke in e r  n ä h e re n  B egründung . E b e n  so a n e r 
k an n t  ist ab e r  auch b e i  a llen  von E inseitigkeit  fre ien  K e n 
n e r n  u n d  L eh re rn  dieses F ach s ,  dass n u r  die e lem en ta re  
M athem atik  e in  G egenstand  des G ym nasia lunterr ich ts  sein  
k a n n ,  dass ab e r  fü r  diese die Z e i t ,  w elche  ih r  die G ym 
n as ien  bere i ts  w id m e n ,  m indes tens  vo llkom m en ausreicht, 
u n d  dass e ine  E rw e ite ru n g  dieses Unterrich ts  n u r  e ine  
e inseitige V ers tandesr ich tung  b e g ü n s t ig e n ,  dagegen  der  
inhaltsvollen  u n d  le b e n d ig e n  G eis te sb ildung  , w ie  sie aus 
Sprache u n d  L ite ra tu r  g ew o n n e n  w ird , nachtheilig  w e rd en  
m üsste .

M it der  G e o g r a p h i e  verhält es sich ganz  ähnlich, 
w ie  m it  der  N atu rbeschre ibung . Die ih r  in  d e n  G ym na
sien  se i the r-zugew iesene  U nterrich tsze it  genüg t völlig, die 
E rd e  als W e ltk ö rp e r  u n d  als d en  Schaupla tz  m enschlicher 
Thäti«j'keit so w e it  k en n en  zu l e r n e n ,  w ie  die a l lgem eine  
B ildung  vind der  S taatsdienst fo rde r t :  e inze lne  Berufs
a r ten  k ö n n e n  grössere D eta ilkenntn iss  fo rd e rn :  in  d e m
K reise  a llgem eine r  G ym nasia lb ildung  w ü rd e  d iese lbe  ab e r  
n u r  zu e iner  den  Geist b e la s te n d e n ,  n ich t  b e re ic h e rn d e n  
Masse von  Z ah len  u n d  N am en  w erden .

Die G e s c h i c h t e  freilich könn te  b e i  u n s  m it  2 — 3 
S tu n d en  w öchentlich  in  d en  ob e rn  u n d  m it t le rn  Klassen zu  
sparsam  bedach t  erscheinen. B edenk t m an  aber,  dass de r
jen ige  T h e i l  der  G esch ich te ,  w e lch er  w e g e n  se ine r  e in 
fachen  A nschau lichke it ,  u n d  w e i l  e r  ke iner le i  B efangen
he it  a n r e g t ,  zu  h istorischer B ildung  de r  J u g e n d  vo rzugs
w eise  geeignet ist, die alte Geschichte nem lich , ausser d e n  
e igen tlichen  L ec tionen  dafür auch in  d en  m eis ten  S tunden  
fü r  alte Sprachen  m it te lba r  m i tb e l r ie b e n  w ird ;  dass ferner  
e ine  ra iso n n iren d e  B ehand lung  de r  Geschichte de r  Ju g e n d  
als e in  vorzeitiges R e izm it te l  fe rngeha lten  w e rd e n  m uss ;  
dass e n d l i c h  die Details de r  m it t le rn  u n d  besonders  der  
n e u e rn  Geschichte u n d  K ab ine tspo lit ik  z u m  grössten Theil
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n u r  als G rund lage  a l lg em ein er  Betrach tung  d e r  W eltge 
schichte von  e inem  h ö h e r n , n ich t  m'ehr ju g en d l ich en  
S tan d p u n k t  a u s ,  ode r  als M itte l  zu  b e so n d e rn  p rak tischen  
Thätigke iten  ih ren  W e r th  h a b e n ,  n ich t  a b e r  in  den  Kreis 
jug en d l ich e r  G eis tesnahrung  gehören , so e rg ieb t  sich , der  
E rfah rung  en tsp re c h e n d ,  dass jene  Z e it  vo llkom m en  aus
re ich t  , d ie  J u g e n d  n ich t  n u r  m i t  d e m  a l lgem einen  G ange 
d e r  W eltgesch ich te  vertrau t zu  m a c h e n ,  son d ern  ihr  auch 
die  H aup tere ign isse  d e r  a l ten  u n d  va te r länd ischen  G e
schichte zu  de ta il l ir te r  A n schauung  vorzu legen , u n d  ih ren  
S inn  fü r  geschichtliche B ildung  zu  w ecken.

F ü r  d ie  U n t e r w e i s u n g  i m  C h r i s t e n t h u m  aber, 
d en  w ich tigs ten  G egenstand  des Unterrichts, d en  auch das 
Bediiifniss de r  G egenw art,  obschon n ich t  gerade die S lim m e 
d e r  Z e it ,  am  d r in g en d s ten  fo rde r t ,  th u t  vor a llem  Noth, 
dass sie durch  d e n  gesam m ten  U n te rr ich t ,  u n d  das ganze  
L e b e n  der  Schule ge tragen  u n d  gefördert  w erde . Is t  d ie
ses de r  Fall ,  d a n n  g en ü g en  zu  e infachem  u n d  k larem  V o r
trag  d e r  H eilsw ahrhe iten  u n d  A n e ig n u n g  des christl ichen 
ErkenntnissstofFes die se i ther igen  2 — 3 S tunden  w ö ch en t
l ich  in  e in em  9 jä h r ig e n  Gym nasia lcursus  völlig. Wicht 
durch  b r e i t e ,  son d ern  durch  tiefe u n d  inn ige  B ehand lung  
w i rd  ja  diese E rkenn tn iss  gefördert,  u n d  die ernste S a m m 
lu n g  , in  w elche  e in  gu ter  R e lig ionsun te rr ich t  L e h re r  w ie  
Schüler verse tzen  m uss, ist de r  Art, dass e ine  öftere W i e 
d e rk eh r  d ieser  L ee t io n en  sogar zw eckw id r ig  sein  w ürde .

D ie  K enn tn iss  u n d  S icherheit in  de r  M u t t e r s p r a c h e  
en d l ich ,  die E n tw ick e lu n g  u n d  D arste llung  e igner  G edan 
ken  in  de rse lb en  ist so sehr die F ru c h t  des ge sam m ten  
G ym nasia lun te rr ich ts ,  u n d  w ird  so sehr durch  a l l e  Lec- 
t io n e n ,  ganz  besonders  ab e r  durch  d en  U nterrich t in  d e n  
alten  S p rach en ,  u n d  d e ren  L i te ra tu r  verm it te l t ,  dass w e 
n igstens in  den  o b e rn  K lassen  sparsam e L ee t io n en  , w ie  
seither, ganz  ausre ichend  s ind, dieses R esu lta t  des ganzen  
U nterr ich ts  zusam m enzufassen  u n d  zu  Tage zu fördern.

W e n n  nach  dem  Bisherigen  d e r  U nterr ich t  in  den  al
ten  Sprachen  sow ohl nach  se inem  W e r th  an  s ic h ,  als im
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Verhä'ltniss zw den  sonstigen U nterrich tsgegenständen  ei
n e r  B esch ränkung ,  nach d em  bere its  im  L aufe  dieses Jah r
h under ts  gegen früher  e ine so um fassende  R educ tion  des
se lb en  in  d en  d iesseitigen G ym nasien  e inge tre ten  is t ,  w e 
der  bedürf t ig  noch  fähig is t ,  ohne  die B ildung  d e r  dem  
Staatsdienst u n d  den  W issenschaften  g e w id m e te n  J u g e n d  
zu  gefäh rden , so dürfte  es sich m it  d e n  L a t e i n i s c h e n  
S t y l i i b u n g e n  insbesondere  n ich t  anders  Arerhalten . E in  
bes t im m tes  Zeitm aass  ist für d iese lben  in  dem  allgem ei
n e n  L e h rp la n  de r  d iesseitigen G ym nasien  n ic h t  vorge
sch rieben ;  nach  A usw eis de r  P ro g ram m e  aber  s ind  au f  
allen  z iem lich  g leichm ässig  de r  T heorie  der  G ram m atik  
w ie  d en  Styl - u n d  S p rech ü b u n g en  z u sa m m e n  2 — 3 S tun
den  zu g e lhe il t ,  d e n  Ü b u n g e n  also etw a die H ä lf te ,  u n d  
dieses ist das M i n i m u m  von Z e i t ,  in  w e lch em  ü b e rh a u p t  
e in  G egenstand  m it Aussicht au f  Erfolg b e t r ie b e n  w e rd e n  
kann . Da n u n  a b e r  diese Ü b u n g en ,  w ie  o b en  n achgew ie 
sen  w o r d e n , zu  E rre ichung  des Zw eckes des U nterrichts  
in  d en  alten  Sprachen  durchaus w esen tl ich  s in d ,  so k a n n  
ih n en  jene  sehr m assige Z e it  n ich t noch  ve rkü rz t  w erd en ,  
u n d  w ü rd e  du rch  solche V erk ü rz u n g  anderw e it ig  n u r  
äusserst w en ig  g ew o n n en  w erden .  D ie  häuslichen  A rb e i
te n  behufs L a te in ischer  S tyliibung s ind  fe rne r  z u r  E rg än 
z u n g  des öffentlichen U nterrichts  u n en tb eh r l ich  , se lbst 
w e n n  d iesem  eine längere  Z e it  zugetheilt  w ä r e ,  als de r  
F a l l  ist. Sie s ind  ausse rdem  die b ed eu tends te  V eran las 
sung  fü r  die Jü n g l in g e  in  G ym nasien , sich in  e ignen  P ro -  
duc tionen  zu ü b e n , w elche  pünk tl iche  Accuratesse u n d  
Gedächtniss w ie  V ers tan d  u n d  C om b in a t io n sv erm ö g en  
gleich sehr in  A nspruch  n e h m e n  u n d  s tä rk en ,  u n d  s in d  
im  rech ten  Maass gehalten  a llen  w ack eren  Schü lern  er
freulich , w e i l  sie sich dadurch  vielfach gefördert  f inden. 
D ieses Maass ist in  d en  öffentlichen U nterr ich tss tunden  
g e g e b e n , w o r in  diese häuslichen A rb e i ten  v o rbere ite t  u n d  
rev id ir t  w e r d e n : w ird  dieses b e o b a c h te t , so w e rd e n  die 
häuslichen  S tyliibungen n ie  d rückend  w erd en  k ö n n en ,  u n d  
es ist um  so m eh r  a n z u n e h m e n ,  dass dasselbe von  d e n  
L e h re rn  u n d  V ors tehern  von  G ym nasien  in  de r  R ege l  b e 
obachte t w erde  , da das rechte A rbeitsm aass  fü r  Gym na-
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siasten  elien  in  d e n  le tz ten  J a h re n  e in e r  g ründ lichen  R e 
v is ion  un te r leg en  hat.

M ä n g e l  i n  d e r  M e t h o d e  des Unterrich ts  in  den  
✓ a l ten  S p rach en ,  w elche  d en  Z w eck  des G y m n a s i a l u n t e r -  

r ich ts  e rschw erten  u n d  u n n ü tz e n  Z e i ta u fw a n d  herbeifiihr- 
t e n ,  w e rd e n  als herrschend  u n d  a l lg em ein  in  d e n  diessei
t igen  G ym nasien  schwerlich, b e i  d e n  u n v e rk e n n b a ren  F o r t 
schrit ten  d e r  M ethodik , n ach zu w e isen  sein. Jedoch  scheint 
das zeh n te  L e b e n s j a h r ,  w elches fü r  d e n  E in tr i t t  in  die 
G ym nas ien  festsieht,  noch zu  früh fü r  die E r le rn u n g  des 
L a te in is c h e n , w ie  je d e r  ä n d e rn  f rem d en  S p rache , w e i l  
d iese  Beschäftigung vielfach grosse A bstrac tion  fordert.  
D ie  E rfah rung  dürfte  dieses dadurch  bes tä t igen , dass K n a 
b e n  ? w elche  erst e in  P aa r  Ja h re  später  e ine  frem de  Sprache 
b e g in n e n  , freudigere  T h e i ln ah m e  zu ze igen  u n d  raschere 
Fortschri t te  zu  m achen  pflegen, u n d  die  vorgeschrit teneren  
sehr oft b a ld  ü b e rh o len .

N achtheiliger  w irk t  jedenfalls  das verfrühe te  E r le rn en  
e in e r  f re m d e n  Sprache , w e n n  d iese lbe  m i t  b losser  E r l e r 
n u n g  d e r  G ram m atik  b e g o n n e n  w i r d ,  ohne gleichzeitig  
u n d  zw ar  Anfangs vo rherrschend  aus e in em  L esebuche  das 
M ater ia l  d e r  Sprache d e n  K n a b e n  z u r  A n schauung  ge
b rach t  zu  haben . Doch dürfte  gegenw ärtig  n u r  noch  sehr 
se l ten  d ieser  aus f rü h e re n  Z e i te n  s tam m en d e  Missgriff
Vorkom m en.

H äufiger dagegen  m öch te  s ich ,  ebenfalls e in  E rbstück  
des vorigen  Ja h rh u n d e r ts ,  u n d  zw ar  se iner  falschen L ib e 
ra li tä t  in  der  E rz ie h u n g ,  w ie  se iner  V erach tu n g  alles P o 
sitiven, u n d  des Organs dafür, nem licli des Gedächtnisses, 
d ie  V e rsä u m u n g  solider G ed äch tn is s i ib u n g en , w ie  ü b e r 
h a u p t ,  so auch in  d e n  sprachlichen  L ec t io n en  in  u n se rn  
G ym nas ien  finden. O hne  p lan m äss ig e ,  n ich t  bloss gele
g en tl iche ,  feste E in p rä g u n g  des lexikalischen u n d  g ram 
m atischen  Lehrstoffs, w elche  d an n  in d en  ob e rn  K lassen  
d u rch  E in p räg u n g  z u sa m m e n h ä n g e n d e r  S tellen  aus D ich
te rn  u n d  P rosa ikern  e rw eite r t  w i r d ,  ist ke ine  Sicherheit 
u n d  ohne  diese  w e d e r  de r  volle G e w in n  noch  die volle
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F re u d e  aus dem  classischen U nterr ich te  zu schöpfen: w e n n  
also die G edäch tn iss i ibungen  v e rsäu m t w e rd e n ,  so ist es 
k e in  W u n d e r ,  w e n n  die  F ru c h t  d ieser  S tud ien  n ich t  zu 
rech ter  Reife gedeiht.

Als e in  fe rne re r  M an g e l  w ä re  zu  b e z e ic h n en ,  w e n n  
d e r  U nterrich t in den  a l ten  Sprachen, w ie  es b e i  e in ze ln en  
L e h re rn  der  F a l l  se in  ma g ,  ganz  oder  vo rherrschend  b e i  
de r  g ram m atischen  Stufe s tehen  b l e ib t ,  u n d  die g ra m m a 
tische B ildung  zum  le tz ten  u n d  a l le in igen  Z w eck  gem ach t 
w i r d ,  w e n n  sich de r  U nterr ich t  n ich t zu  rh e to r isch -ä s th e 
tischer Auffassung ganzer  K uns tw erke  de r  alten L iteratur, 
n ich t  z u r  h is torischen  A n schauung  des A lterthum s erhebt. 
Doch auch de r  en tgegengesetzte  Missgriff m ag  Vorkommen, 
dass die g ram m atische  Strenge h in tangese lz t  u n d  so d iesem  
U nterr ich t  sein  F u n d a m e n t  ge rau b t  w i r d ,  was d an n  in  der  
R ege l  zu e inem  un fru ch tb a ren  ästhetisch-historischen R ai-  
so n n iren  h inführt .  Das sicherste Correctiv  d ieser  le tz ten  
V e r i r ru n g  s ind  üb rigens  solide S ty lü b u n g e n ,  w ie  schon 
o b e n  b e m e rk t  w urde .

S odann  die In te rp re ta t io n  de r  Classiker in Late in ischer  
Sprache ha t ,  w e n n  sie n ich t  u n te r  besonders  günstigen  
V erhä ltn issen  u n d  m i t  se l tenem  Geschick angestellt  w ird ,  
z u r  n o th w e n d ig e n  F o lg e ,  dass e n tw ed e r  die Correctheit 
n n d  R e in h e i t  de r  S p ra c h e , o d e r  das w ahrhafte  inn ige  Ver- 
s tändniss des Schriftstellers , oder  abe r  , u n d  z w a r  in  der  
R e g e l ,  be ides  zugle ich  le idet.  W e i t  zw eckm ässiger  dü rf 
te n  die Ü b u n g e n  im  L a te in ischen  Sprechen  durch  R e p e 
ti to r ien  ü b e r  alte Geschichte u n d  ähnliche G egenstände, 
oder  durch  e ine bloss fü r  d e n  Z w e c k  de r  S p rech ü b u n g  
Angestellte In te rp re ta t io n  eines bere its  f rü h e r  ge lesenen  
le ich teren  Schriftstellers e rreicht w erden .

Die Ü b u n g e n  in  L a te in ischer  Versification sche inen  
auf den  d iesse itigen  G ym nasien  ab zu k o m m en . W e d e r  die 
a l lgem einen  L eh rp län e  u n d  das A b itu r ien ten p rü fu n g sreg le 
m e n t  d r in g en  d a rau f ,  noch  geschieht ih re r  in  d e n  P ro 
g ra m m e n  häufig E rw äh n u n g .  Ich  habe  als Schüler  sehr 
w e n i g ,  als L e h re r  gar n ic h t ,  m ich  dam it  zu beschäftigen  
Anlass g e h a b t , u n d  k an n  daher  aus E rfah rung  n ich t  be- 
u r th e i l e n , ob  sie d en  W e r th  h a b e n ,  d e n  ih n en  einsichts
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volle G e leh r te ,  u n te r  än d e rn  d e r  geistvolle u n d  vielerfah
ren e  D öderle in  (Pädagogische A phor ism en ,  E r langen  1838) 
beilegt.  Doch sche inen  sie b e i  d em  A ufw and  an  Z e it  
u n d  M iih e ,  d en  sie fo rd e rn ,  n ich t im  rech ten  V erhältn iss  
zu  d em  Z w eck  zu  s te l le n , de r  durch  sie erreicht w e rd e n  
s o l l , n em lich  de r  g en au e ren  A n e ig n u n g  des lexikalischen 
u n d  g ram m atischen  Materials u n d  d e r  B ekanntschaft m it  
d e n  poe tischen  F o rm en .  Auch b le ib t  zu  b e d e n k e n ,  dass 
solche Ü b u n g e n  le icht dah in  f ü h r e n , in  d e r  ge sam m len  
Poes ie  n ich t  m e h r  d ie  edelste  freie K u n s t , sondern  e ine  
e x e rc i t ien -a r t ig e  A rb e i t ,  in  d e r  poetischen  F o rm  n ich t  
m e h r  e tw as aus in n e re r  N o th w e n d ig k e i t , son d ern  etwas 
aus w illk i ih r l ichen  K unsts tücken  H ervorgehendes  zu  sehen, 
e ine  V o rs te l lu n g ,  vo n  der  sich de r  Schüler  d a n n  spä te r  
m ü h sam  zu  befre ien  hat.

E nd l ich  ist be i  n äh e re r  P rü fu n g  des U nterr ich tsw esens 
e in  öfter, als m a n  e rw ar ten  sollte, sich ze ig en d er  Ü bels tand  
a n zu d eu ten .  U n te r  den  ph i lo lo g isch -g eb i ld e ten  L e h re rn  
d e r  a lten  S p rachen  . f inden  sich n ich t  a llzuselten  solche, 
w e lch e  aus M angel an h is to r isch -ph ilo soph ischer  B i l d u n g  

ke in e  g e n ü g en d e  E rkenn tn iss  von  de r  welth is torischen  Be
d e u tu n g  des c lassischen U n te r r ic h ts ,  ke ine  b eg rü n d e te  
Ü b e rz e u g u n g  von  se inem  W erth  h aben ,  w elche  durch  die 
A n fe in d u n g e n  des industr ie l len  Zeitgeistes irre gew o rd en  
s ind  an  de in  W er th  ihres e ig n en  L eh rfachs ,  u n d  d a ru m  
lax  in  ih re r  e igenen  F o r tb i ld u n g ,  inner l ich  g le ichgültig  
geg en  die  classische B ildung  d e r  J u g e n d  n u r  aus Pflicht
t r e u e , n ich t  m it  F reu d e  u n d  Hoffnung diesen U nterr ich t  
b e t r e ib e n ,  d en  sie bei fre ier W ah l  m it  än d ern  G egenstän
d e n  vertauschen w ü rd en .  Dass, w o  solche In d iv id u en  die 
a lten  S p rachen  le h r e n ,  d ie se lb en  n ich t  ihre rechte  F ruch t  
t ragen  k ö n n e n ,  ist n u r  zu  gewiss.

Es h än g t  d ieser  Ü b e ls tand  zu sam m en  m it  e inem  än 
d e r n , d e r ,  w o  er  e in tr i t t ,  d em  g esam m ten  U n te rr ich t  ve r
d e rb lich  w ird . E in ze ln e  In d iv id u e n  des L eh rs tandes  b e 
finden  sich in  F o lge  e inse itiger  B ildung  in  e in e r  z u w e i
le n  grell ü b e r ra sch en d en  U nbekann tschaf t  von  Gottes E r 
z ieh u n g  des M en sch en g esch lech ts , ohne  w elche  die W is 
senschaft von d e r  m ensch lichen  E rz ie h u n g  e in  U nd ing
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ohne Z ie l  u n d  G rund lage  , d ie pädagogische u n d  didakti
sche P raxis  e in  haltungsloses E x p e r im en ti ren  is t;  u n d  
h ieraus dürfte de r  a llerd ings vo rk o m n ien d e  M angel an  
E ins ich t  u n d  l a c t  fü r  d a s ,  w as d ie  J u g e n d  in  sittlicher 
u n d  in te llec tueller  B ez iehung  b e d a r f ,  u n d  was sie w ahrhaft  
fö rd e r t ,  vo rzugsw eise  zu  e rk lä ren  sein.

W e n n  ab e r  w irk lich  , w ie  es sche inen  w i l l , e in  b e 
denk licher  M angel  an  In d iv id u en  sich fü h lb a r  zu  m ach en  
an fä n g t ,  d ie  sich m it  L us t  u n d  G eschick , u n d  Geist u n d  
G es in n u n g  e inem  Stande w i d m e n , de r  so m annichfache  
u n d  schw ierige  S tud ien  f o r d e r t , w ie  de r  L eh rs tan d  in  
G y m n as ien ,  u n d  e ine so m ühse lige  A rbe it  fordert, so dürfte  
e in e  H aup tu rsache  davon d a r in  liegen, dass der  grosse H e 
b e l  m ensch licher  D in g e ,  H o n o s  e t  p r a e m i u m ,  tro tz  
d e r  n ich t  genug  zu  p re isen d en  Fü rso rge  so v ie ler  R eg ie 
ru n g e n  fü r  die S c h u le n ,  doch noch n ich t so w e i t  w irksam  
g e w o rd e n  ist, dass viele ju n g e  M ä n n e r  von Geist u n d  G e
s in n u n g  für  d e n  Schuls tand  g e w o n n e n  w e rd e n  könn ten .

S c h l i e s s l i c h  w e rd e  n u n  noch  die  F rage  b ean tw orte t ,  
w ie  s i c h  die L ec tionsp läne  de r  aus länd ischen  G ym nasien  
rücksichtlich  de r  d en  a lten  Sprachen  zuge the il ten  L e h r 
s tu n d en  zu d en  L ec t io n sp län en  d e r  d iesse itigen  G y m n a
s ien  verhalten .

Es ist b e k a n n t ,  dass seit J a h re n  von  m an ch en  Seiten  
u n d  gew ich tigen  S t im m e n  d e n  diesse itigen G ym nasien  vor
gew orfen  w i r d , sie se ien  in  B eschränkung  de r  a lten  Spra
c h e n  zu  G u ns ten  de r  sog en an n ten  R ea l ien  zu  w e i t  gegan
g e n  , zu  B ee in träch tigung  e infacher u n d  ged iegener  G ei
s tesen tw icke lung  de r  Ju g e n d .  Ohne a u f  diese F rage  h ier  
e in z u g e h e n ,  ist jedenfalls  zu b e h a u p te n ,  dass a u f  d e n  d ies
seit igen  G ym nasien  d e n  a lten  Sprachen  ke ine  grössere 
Z e i t  als in  i rgend  e in em  än d e rn  L a n d e ,  das sich durch  
geistige B ildung  au sze ich n e t ,  w o h l  ab e r  e ine  ger ingere  
Z e it ,  als in  m a n c h e n  d ieser  L ä n d e r  zugew iesen  ist.

A u f  d e n  b e rü h m te n  Schulen des thatkräftigen  E n g 
l a n d s  , w o  dessen grösste M än n e r  geb ilde t w erden , n i m m t
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bekann tl ich  d e r  classische U nterr ich t  fast alle L e h rs lu n d en  
u n d  häuslichen  A rbe iten  e in :  n u r  Wenige S tunden  b le ib e n  
fü r  M a th e m a tik ,  k a u m  die e ine  oder die an d ere  fü r  Ge
schichte  u n d  G eographie . D ie  L a te in ischen  S ty liibungen  
s in d  abe r  so w e n ig  bese it ig t ,  w ie  N e u m a n n  in  dem  an 
geführten  Schriftchen pag. 57. ohne d en  m in d es ten  Schein  
v o n  W ah rh e i t  v o rg ieb t ,  dass sie v ie lm eh r  e in en  unver-  
hältn issm ässig  zu  n e n n e n d e n  T he il  des U nterrichts  e in n e h 
m e n  , u n d  zahlreiche La te in ische  R e d e n ,  u n d  längere  L a 
te in ische , ja  Griechische Gedichte  u n d  derg le ichen  die  
H au p tle is tu n g  de r  d o r t ig en  Schüler sind. S. u. a. TNie- 
m eyer  B eo b ach tu n g en  au f  R eisen, 1822, Bd. II .  pag. 175. ff.

I n  d e n  N i e d e r l a n d e n  w e rd e n  gemäss dem  allge
m e in e n  Gesetz  fiir den  h o h e m  U nterrich t (abgedruck t  b e i  
Thiersch  ü b e r  den  gegenw ärtigen  Z u s ta n d  des öffentlichen 
U nterrichts , 1S38, Bd. III. pag. 2 5 0 — 307.) n u r  die b e id e n  
a l ten  Sprachen  öffentlich g e le h r t ,  die ü b r ig e n  Unterrichts-  
gegenstände  m ü sse n  pr iva tim  h o nor ir t  w erden .  D en  a lten  
Sp rachen  ist m e h r  als zw ei D ritte l  der  L e h rs tu n d e n  ge
w id m e t  , d e n  ü b r ig e n  G egenständen , n em lich  M athem atik ,  
Geschichte, G eographie , M ythologie u n d  A ntiqu itä ten , z u 
s a m m e n  täglich n u r  e in e ,  z u w e ilen  2 S tunden . Z ah lre iche  
La te in ische  S ty liibungen  fö rdern  die Schüler  bis zu Com - 
po s i t io n en  e igner  L a te in ischer  R e d e n  u n d  G edich te ;  auch  
a u f  d en  U niversitä ten  w e rd e n  b e i  v ie len  G e legenheiten  
L a te in isch e  A rb e i ten  gefordert. Vgl. besonders  A rtikel 9., 
10., 13. u n d  33. des e rw äh n ten  G ese tzes ,  u n d  ü b e r  d ie  
A u sfü h ru n g  desse lben  Thiersch a. a. O. p. 20. ff.

I n  F r a n k r e i c h  ist m a n  bekann tl ich  im  Begriff, das 
höhere  Schu lw esen  zu reo rgan is iren ,  u n d  hat s ich ,  h a u p t
sächlich durch  d e n  M in is te r  des Unterrich ts  Cousin  ver
anlasst , vorzugsweise  gerade  d ie  d iesse itigen  G ym nasien  
z u m  M uste r  g enom m en .

V o n  D e u t s c h e n  Staaten h a b e n  die  K önigre iche  Bai- 
ern ,  Sachsen, W ii r te m b e rg  eigenth iim liche  u n d  selbsts tändig  
gestaltete  L e h rp lä n e ;  die ü b r ig e n ,  nam en tl ich  H annover,  
H essen , B aden , hab en  m e h r  oder  w e n ig e r  d en  diesse itigen 
L eh rp lan  z u m  M uste r  g en o m m en , oder  s ind  aucÄ w ie  die 
Ö sterreichischen Staa ten  aus ä n d e rn  G rü n d e n  zu  e iner



V erg le ichung  n ich t  w oh l  geeignet. I n  d e n  B a i e r i s c h e n  
G ym nasien  ist nach  d e m  a llgem einen  Schulp lan  von 1829 
(abgedruck t  b e i  Thiersch ü b e r  gelehrte  Schulen Bd. I I I .  
p . 9—127., bes. pag. 15. f., p. 24. f., p. 49. f. u n d  p. 55. f.) 
d ie  K enn tn iss  de r  a lten  Sprachen  ausdrücklich  als G ru n d 
lage höherer  Ju g en d b i ld u n g  b eze ich n e t ,  u n d  den se lb en  
vo n  26 w öchen tl ichen  L eh rs tu n d en  16 — 18 zugetheilt ,  zu 
gleich au f  schriftliche Ü b u n g e n ,  Late in ische  Aufsätze u n d  
Ü b u n g en  im  Late in i’eden  grosses G ew icht gelegt. I n  S a c h 
s e n  w a r  bis in  die le tz ten  Jah re  der  G ym nasia lunterr ich t 
fast ganz d e n  a lten  Sprachen  m it  zah lre ichen  Ü b u n g e n  
im  L a te in sch re iben  u n d  R ed en  gew idm et,  u n d  n u r  w en ige  
S tu n d en  w öchentlich  de r  M athem atik , Geschichte u n d  G eo
graphie  zugetheilt. I n  n eues te r  Z e it  s ind  d o r t  Modifica- 
t io n e n ,  u n d  zw ar  dem  V e rn e h m e n  nach  hauptsäch lich  nach  
dem  M uste r  de r  d iesseitigen G ym nasien  e ingetre ten . I n  
W ü r t e m b e r g  e n d l ic h ,  de r  H e im ath  so ausgezeichnet 
v ie ler  ge lehrter  , geistreicher u n d  prak tischer  M änner ,  
n im m t  in  den  zahlre ichen  L ate in ischen  S ch u len ,  die der  
u n te rn  A b th e ilung  de r  d iesseitigen G ym nasien  para lle l  
stehen , das Late in ische  m i t  zahlre ichen  schriftlichen Ü b u n 
gen  bis  zu zw ei D rit te ln  de r  g anzen  U nterr ich tszeit  e in , 
w o z u  noch  e ine  A n zah l Griechischer S tu n d en  u n d  G rie
chische Exercilien  k o m m en . S. Thiersch ü b e r  d e n  gegen
w är t ig en  Z u s ta n d  des öffentlichen U nterrichts  etc., 1838, 
Bel. I. p. 210. f. u n d  p. 217. f. I n  d em  G ym nasium  zu 
S tu ttgard  w ird  in  der  u n te re n  A b the ilung , b e i  e twa 36 
w ö chen tl ichen  L eh rs tu n d e n ,  in 15 S tunden  L a te in isch ,  in  
4  S tu n d en  Griechisch gelehrt ,  zahlreiche S ty lübungen  s ind  
eingeschlossen ; in  d e r  obe ren  A bthe ilung  s ind  fü r  d en  
g esam m ten  U nterr ich t e tw a 33 S tu n d en  w ö c h e n t l ic h ,  w o 
von  9 — 10 S tu n d en  fü r  das L a te in is c h e , d a ru n te r  2 fü r  
S ty lü b u n g en ,  4 —5 S tunden  für  das Griechische. S. T hiersch
a. a. O. Bd. III .  p. 36. u n d  p. 43 — 47.

"Von b e so n d c ic m  In te iesse  ist e s , zu  s e h e n , w ie  in  
e iner  S tad t,  von  de r  nach  ih re r  V erfassung  u n d  ih rem  
H au p tb e tr ieb  erw arte t  w e rd e n  muss, dass sie vorzugsw eise  
d ie A n fo rd e ru n g en  de r  G eg en w ar t  berücksich tige  , in  
F r a n k f u r t  a. M. d iese V erhä ltn isse  g eo rdne t  s ind. Nach
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dem  P ro g ra m m e  des dortigen  G ym nasium s fü r  183% hat 
jed e  de r  4  o b e rn  K lassen  w öchen tl ich  30  L eh rs tu n d en ,  
u n d  h ievon s ind  18 dem  G riech ischen  u n d  L ate in ischen , 
d a ru n te r  3  — 4  den  schriftlichen Ü b u n g e n  in  b e id e n  Spra
ch en  gew idm et.  G anz ähnlich  soll s icherm  V e rn e h m e n  
nach  d e r  L e h rp la n  fü r  das G ym nasium  zu  H a m b u r  g ge
staltet sein. E in e  andere  Anstalt, w elche  als P riva tins ti tu t  
v orzugsw eise  von de r  A n e rk e n n u n g  des P u b l ik u m s  ab 
h ä n g t ,  ist das V itz thum sche  G esch lech tsgym nasium  zu  
D r e s d e n .  H ie r  s ind  nach  d e m  P ro g ra m m e  fü r  183% von 
34  w öchen tl ichen  L e h r s t u n d e n  in  d e n  o bern  K lassen 16 d em  
G riech ischen  u n d  L ate in ischen  u n d  noch  2 de r  M etr ik  u n d  
d e n  A n tiq u i tä ten  g e w id m e t ,  u n d  zahlreiche S ty liibungen  
im  L ate in ischen  w e rd e n  angestellt. D iese A nsta lt  e rfreut 
sich a b e r  solcher T h e i ln a h m e ,  dass sie u n te r  113 Z ög lin 
gen 77 A u sw är t ig e ,  aus versch iedenen  D eu tschen  Staaten, 
ja  b is  aus R u ss lan d  u n d  E n g lan d  zählt,  u n d  dass da ru n te r  
42 ju n g e  L e u te  aus v o rn e h m e n  u n d  b e rü h m te n  H äu se rn  
sind.

E s  erschein t a l s o , aus d ie s e n , m eis t  am tlichen  Docu- 
m e n te n  e n tn o m m e n e n ,  A n g ab en ,  d ie  B eh aup tung  gerecht
fertigt, dass in  k e in e m  L a n d e ,  w o  die höhere  Ju g e n d b i l 
d u n g  in  e i g e n t ü m l i c h e r  Gestalt b lü h e t ,  d en  alten  Spra
c h e n ,  u n d  in  Sonderhe it  d e n  L a te in ischen  Sty liibungen  
w e n ig e r ,  w o h l  ab e r  in  m a n c h e n  de rse lben  m e h r  Z e i t  ge
w id m e t  w i r d ,  als in  d e n  d iesse itigen  G ym nasien .

Str.

I I I .  Ü b e r  d e n  N o m i n a t i v  u n d  V o c a t i v  d e r  G r i e 

c h i s c h e n  u n d  L a t e i n i s c h e n  S p r a c h e .

S e i t  d e m  B eg inne  d e r  g ram m atischen  S tud ien  bis  z u r  
gegenw ärtigen  Z e i t  h a b e n  sich d ie  G ram m atik e r  n ich t 
d a rü b e r  e in ig  w e rd e n  k ö n n en ,  ob  d e r  N om in a t iv  u n d  V o
cativ  zu  d e n  Casus (itrafäLs) zu  re c h n e n  se ien  oder  nicht.
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Die m eis ten  zäh len  sie dazu  , a b e r  ohne ihre  Ansicht ge
n ü g e n d  zu b e g r ü n d e n ; andere  dagegen  ha lten  es sogar für  
philosophisch un rich tig  u n d  für  geschichtlich fa lsch , von 
e in em  Nom. u n d  Voc. als Casus zu  reden . *) Bei d ieser  
V ersch iedenheit  d e r  M e in u n g e n  a u f  w issenschaftl ichem  
G ebie te  k a n n  ein  sicheres u n d  festes R esu lta t  n ich t  an 
ders als e rw ü n sch t  erscheinen. U m  n u n  vorstehende 
F rage  d e n  s trengen  A n fo rde rungen  d e r  W issenschaft  ge
m äss zu  lö sen ,  ist zue rs t  der  Begriff, d en  m a n  m it Casus 
(itxaöig) zu v e rb in d en  h a t ,  gehörig zu e rö r te rn ;  ui^cl als
d a n n  nach der  N atur des Nom . u n d  Voc. zu en tscheiden , 
ob  sie u n te r  Casus (Ttxäöig), als ih ren  höhern  Begriff, fallen. 
Es fragt sich a lso :  W as  ist casus oder  tvtaötg? Z u r  Be
a n tw o rtu n g  dieser  Frage  b ie te t  sich uns  zunächst  de r  histo
rische W e g  der  U n te rsuchung  dar. So viel w ir  w issen , 
ist es Aristoteles, w e lche r  zuerst das W o r t  TixcotSig b e i  g ram 
m atischen  U n te rsuchungen  anw endet .  D ieser u n d  die ih m  
fo lgenden  P e ripa te l ike r  beze ich n en  m it  d ieser  B e n e n n u n g  
jede  von der  gei’aden  oder  u n v erän d er ten  F o rm  der  No
m in a  u n d  V erba  abgele ite te  F o rm :  üxäöCg iäxtv ovo(iaxog 
ij Qijfiaxog. Aristot. Poet. 20. A usserdem  rechnen  sie dah in  
xal Ttaöas tag naqayayag xal rovg d%r)n<xTLdnovg, olov xo 
dUcciov Kca ÖMCiLCog xal dixaioxegov xal dixccioxaxov xal o 6l- 
xaiog aal nuvxa xa xoiavta. Vgl. L eo  M agen tinus  in  Aristot. 
nsQi 'Egfirjv. p. 104. a. 48. Br. Die Stoiker abe r  besch rän 
ken  die B e n e n n u n g  stxäöig au f  d ie  versch iedenen  V erhält-  
n iss fo rm en  de r  N o m in a ,  u n d  schliessen auch die V e rb a  
davon a u s :  'Pijfia de iöxt 6tol%üov aitxaxov. Diog. Laert. 
VII. 58. A u f  de r  än d ern  Seite e rw e i te rn  sie jedoch  die 
Begriffssphäre d e s  W o rte s  Ttxäöig, in d em  sie auch den  N o
m in a t iv  dazu  re c h n e n ,  w elchen  die Peripa te t iker ,  die sich 
m e h r  an  die u rsp rüng liche re  B edeu tung  des W ortes  Jtxäöig

i) S. die Bedeutung der sprachlichen Casus und Modi von Dr. Fr. W üll- 
ner S. 4 . Den Nom inativ und V ocativ schliessen ferner von den  
Casus aus: B e c k e r  (Organismus §. 7 0 .,  Ausrührl. Deutsche Gram
matik. I. S. 3 2 2 .) ,  S t e r n  (Vorläufige G rundlegung zu einer S p ra ch 
philosophie), D ü n t z e r  N. Jahrb. 4 . Spplm lbd. 4 . Heft. S. 595. f.
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h a l te n ,  davon ausschliessen. Ü b e r  d e n  daraus en ts tande
n e n  Streit ist n achzu lesen  A m nion , in/ Aristot. tceql E qutjv. 
p. 104. a. 26. Br. N u r  insofern  de r  N o m in a t iv  selbst 
e ine  abgeleite te  F o rm  ist, geb en  die P e r ip a te t ik e r  zu, dass 
auch e r  zu  d en  nxdöEvg g e h ö re : also aus e inem  ganz än 
d e rn  G r u n d e , als es die Stoiker w ollen . Dieses erhellt  
aus d e n  W o r te n  des A m m o n . 1. e . : Trjv de svd'Eiav xatct
xiva Aoyov tctgjölv ovo l̂cĉ elv dCxaiov, cos xivog jceöovöuv. — 
W a s  d e n  Vocativ  betrifft , so w ird  e r  von Allen  zu d e n  
mcoösäg gerechnet, w ie  sich in  B ezug a u f  die P e r ipa te t ike r  
aus de rse lben  Stelle des A m m o n iu s  erg ieb t:  Tag fisv alXag 
tedöccQccg (den  gen., d a t . , acc. u n d  voc.) elnoTcog ’kiyoya.v (sc* 
ol IIsQi7tccvy]Tixoi) TCtaösig, dia xo 7tE7txaxEvai cctco xrjg sv&eCag. 
W a s die S toiker an la n g t ,  so sagt L eo  M agen tinus  ib .:  
O i dh Z ka ixo l xal ol xovxoig (xxoXovQ-ovvtes yQccfifiaxixol xag 
scivxs itzcööEig ovofxatovöi k. x . A., w o ru n te r  offenbar der  
Voc. m ilbegriffen  ist. D ie A nsich t de r  Stoiker m achte  sich 
in  der  Fo lge  am  ge l ten d s ten ,  w ie  schon aus e ine r  Stelle 
des Simplic. in  Aristot. Categ. f. 9. B. zi.i ersehen  ist:  
IJtcodEiS yaQ x ä v  ovo^atcov ixaXovv ol TtaXaiol ov fiovov x a g  
s t i v x E  x a v x a g  t a g  v v v  k s y o p i v  a g , aXXa x. x. A. So 
sagt auch Dionysius Thrax  in  se ine r  XE%vrj Eiöaycoyixij, w elche 
w o h l  die älteste G ram m atik  sein n ia g ,  die w ir  bes i tzen :  
JIxcaöEig 8 i elölv ovo^atcov nivxe , oQ&t] , ysvtx tj, doxixij, alxia- 
tixrj xal xkrjxixtf. A eysxai r\ fikv OQ&rj ovo^aöxixr] xal ev&elcc 
x . r .  A. c f .  F a b r i c .  Bibi. Graec. vol. VI. p. 315. ed. Halles. *) — 

D ie L a te in ischen  G ram m atike r  fo lgen m eh r  oder w e 
n ig e r  b a ld  d en  A nsich ten  de r  P e r ipa te t ike r  b a ld  d en en  
d e r  Stoiker, ohne  die Sache selbst gen ü g en d  zu  b eg rü n d en .  
M. Ter. V arro  de l ingua L a t in a  schliesst das 6. Buch m it  
d e n  W o r te n :  Q uocirca ,  q u o n iam  om nis  operis de l ingua
L a t in a  treis feci pa r te s :  p r im o  , q u e m a d m o d u m  vocabula  
im pos ita  essen t reb u s :  secundo, q u e m a d m o d u m  ea in  Ca
sus d e c l in a re n tu r : t e r t io ,  q u e m a d m o d u m  c o n iu n g e re n lu r :

*) Ueber die G riechischen Grammatiker vgl. Classcn de Gr. Gr. primord. 
p. 46. sq. und Rud. Schm idt Stoicorum  grammatica p. 57. sq.
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p r im a  par te  p e rp e t rn ta , u t  secuntlani orcliri possimus, hu ic  
l ib ro  faciam finem. B eachtet m a n  n u n ,  tlass er  im  folgen
d en  B uche n ich t  n u r  ü b e r  d ie  V erhä ltn issfo rm en  der  No
m in a  , -sondern auch ü b e r  d ie  von  N om ina  abge le i te ten  
W ö r te r  u n d  ü b e r  die D ek lina tion  (Conjugalion) de r  V erba  
spricht: so sollte m an  v e rn m th e n ,  dass e r  das W o r t  casus 
im  w e ite rn  S inne, e tw a w ie  Aristoteles jctgjGis, g e n o m m e n  
h a b e ;  ab e r  dem  ist n ich t  so. E r  beschränk t n em lich  casus 
a u f  die V erhä ltn issfo rm en  der  N om ina  ; u n d  da e r  D ekli
na tion  für  die A b le itung  e iner  W ortfo rm  von  e ine r  än d e rn  
e rk lä r t ,  so ist ihm  die D ek lina tion  im  engern  S inne  ge
n o m m e n  ein  genus declinalion is  casuale, u t  ab equo equirm. 
D e n  N om . u n d  Voc. rechne t  e r  zu  d en  casus , w ie  u n te r  
än d e rn  auch aus d ieser  Stelle h e rv o rg e h t : S ine controver- 
sia sun t  hi q u in q u e  (casus): quis  vocetu r ,  u t  H ercu les ;
q u e m a d m o d u m  v o ce tu r ,  u t  H ercu les ;  quo voce tu r ,  u t  ad  
H e rc u le m ;  cui v o c e tu r ,  u t  H ercu li ;  cuius voce tu r ,  u t  H er- 
culis. D en  A bla tiv  scheint e r  n u r  da an g e n o m m e n  zu  ha
b e n ,  w o  er  n ich t  m it  dem  Dativ ü b e re in s t im m te ,  w ie  sich 
aus dem  Z u sam m en h an g e  fo lgender  Stelle e rg ieb t:  P r im u m  
si in  heis esset analogia ,  d icun t ( A ris tarchei)  debuisse  
om neis  noininativos et articulos habere  to t idem  c a s u s ; 
n u n c  alios habere  q u in q u e ,  u t  q u in tu s ,  q u in l i ,  quin to , 
q u in lu m ,  q u in te ;  alios sex , u t  unus  , u n i u s , u n i ,  u n u m ,  
u n e ,  uno. D en  N om ina tiv  n e n n t  er regelm ässig  rectus oder  
casus rectus, im  G egensätze zu  d en  ü b r i g e n , die ih m  ob- 
l iq u i  sind. N om inativus hat b e i  ih m ,  w ie  aus de r  ange
füh r ten  Stelle zu ersehen, eine andere  B e d e u tu n g .J) Quin- 
t i l ian  rechne t  den  Nom. u n d  Voc. zu  d en  casus, w ie  sich 
e rg ieb t  aus den  W o r te n :  Q uum  sit ap u d  nos casus ablati- 
vus, q u e m  illi (Graeci) n o n  habent, p a ru m  conveniat,  uno  
casu nostro , qu in q u e  graecis uti. Quint. Inst. I. 5. 59. M a n  
w ird  aus d e m  Z u sam m en h an g e  d ieser  Stelle m it  G ru n d  
schliessen, dass schon a l lg e m e in ,  u n d  ohne Zw eife l  seit 
V arro , im  L ate in ischen  sechs Casus a n g e n o m m e n  w u rd en ,  zu 

J) Samratliche Stellen sind aus dem 7. Buche des Varro de lingua 
Latina.
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m al w e n n  m a n  dabe i  b e rü ck s ich t ig t ,  dass d ieser d en  A b 
lativ  d e n  sechsten o d e r  d e n  L a te in ischen  Casus n a n n te :  
H u n c  (Ablativum ) V arro  in te rd u m  se x tu m , in te rd u m  L a 
t in u m  appellat. P. C onsentii  ars col. 2033. ed. Putsch.

A. Gellius n e n n t  ebenfalls d e n  N om inativ  u n d  Voca- 
t iv  casus (Noct. Alt. l ibr. X X . c. 11.; fe rne r  ibid. libr. 
X IV . c. 5 .) ;  e b e n  so Donatus : cf. Pu tsch  col. 1749. P ri-  
sc ianus rechne t  auch nach de r  A nsicht de r  Stoiker den  N o 
m in a t iv  zu  d en  C asus ,  u n d  sucht dieses fast m it  ih ren  
W o r te n  zu rech tfertigen  : N om inativus tarnen sive rectus,
ve lu t q u ib u sd am  p lace t,  q u o d  a genera li  n o m in e  in  spe- 
cialia cad a t ,  casus a p p e l la tu r ,  u t  stylum q u o q u e  m an u  
c aden tem  rec tu m  cecidisse possunnis d icere ;  vel abusive  
casus d ic i lu r ,  q u o d  ex ij)so nascu n tu r  om nes  alii, vel q u o d  
cadens a sua te rm in a t io n e  in  alias facit ob liquos casus. 
P risc ian . libr.  V. col. 669. ed. Putsch. M ehr de r  A nsicht 
d e r  P e r ipa te t ike r  n äh e r t  sich C haris ius ,  in d em  er sagt: 
Casus su n t ,  u t  q u id a m  v o lu n t , sex ,  ra tione  tarnen  sun t  
q u i n q u e ,  g e n i t iv u s , da tivus,  accusativus, vocativus, abla- 
tivus. N om ina tivum  enitn  op tim e casum  esse nolunt,  quo-  
n ia m  q u id e m  sit positio aut recta n o m in is  au t declinatio- 
n is  re g u la ,  q u e m  n o m in a t iv u m  Graeci n o n  n r ä ti iv , sed 
oqQtiv au t sv&slav vocant. Kaxci'iqriötiKcoq ta rnen  no m in a t i -  
v u m  casum  dicim us. E b en d asse lb e  sag tD io m ed es  b. Putsch, 
col. 277. — M ax im us  V ic torinus versucht zugleich  die 
M e in u n g  de r  Stoiker zu  b e g rü n d e n :  Sed si a  cadendo
c a s u s  dicti su n t ,  nom ina tivus  casus recte dici non  potest, 
q u i  adhuc in  statu suo e s t ,  nec  a p r im a  sui positione ce- 
c id it :  quo  Tit, u t  a genitivo casus esse incipiant. Ac p e r  
h o c  iam  q u in q u e  sunt. Q uam vis  n o n  a liter n o m in a t iv u m  
q u o q u e  casum  dicere  p o s s u m u s , q u a m  in g ra d ib u s , p e r  
quos descendiinus,  i l lum  e t iam , q u i  in  sum m o es t ,  gra- 
d u m  d ic im u s , cum  alioqui superio r i  p lan it ie i  aequalis sit, 
nec  fiat gradus n is i  depressione  sequen tis ,  quo  exem plp  
p e r  g e n i t iv u m , in  q u e m  c a d i t , nom ina tivus  q u o q u e  iam  
casus est. Putsch, col. 1939. A u f  e ine andere  W eise  rech t
fertigt d iese A nsicht P. C onsentius : Certe cum  ad  expli-
candam  illam  varie ta tem  n o m in is  sex inc l ina t ionum  figu- 
rae  operen tu r ,  et u n a q u a e q u e  in  statu suo [est,] suara  ple-
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l iam  significationem h a b e a t ,  respectu  liuius alterius signi- 
ficationis inclinata  v id e a tu r ,  tarn nom ina tivus  respectu  ce- 
t e r o r u m , q u a m  ceteri respectu  e iu s , et ve lu t  in te r  se in- 
te ll ig itu r  varietate enuneia tion is  obnoxius (sic). Putsch, 
col. 2032. sq.

Aus eleu b ishe r  e rw äh n ten  A nsich ten  e rg ieb t  sich, dass 
sow ohl die G riechischen als auch die L a te in ischen  Gram-> 
m a tik e r  ü b e re in s t im m e n d  d en  Voc. zu  d e n  Casus rech 
nen . W as  ab e r  d e n  N om inativ  betrifft,  so zäh len  ih n  
zw ar  alle m i t  A usnahm e de r  Per ipa te t iker  zu  den  C asus; 
m anche  jedoch  b e z w e ife ln ,  ob m a n  ihn  m it  R ech t  Casus 
n e n n e n  könne. A u f  re in  h istorischem  W eg e  lässt sich also 
die Sache w o h l  n ich t  en tscheiden . W ir  gehen  daher zu r  
zw e i ten  Quelle der  B egriffsbestim m ung ü b e r ,  z u r  E ty m o 
logie oder  v ie lm ehr  zu r  W o r tb ed eu tu n g .  W ie  die G rie
chen  nxcoöig von nzoco, so gebrauchen  die L a te in e r  casus 
von  cadere  z u r  B eze ichnung  desse lben  Begriffes in  d e r  
G ram m atik ;  obgleich in  gram m atischer B ez iehung  cadere 
eher  dem  G riechischen W orte  hrjyEiv en tsp rechen  m öchte . 
I n  R ücksich t h ie rau f  hätte casus die E n d u n g  des N om ens 
sch lech th in ,  u n d  som it auch die des N om inativs b e d e u te n  
kö n n en .  D em  ist abe r  n ich t s o : d e n n  casus h a b e n  e in 
m a l  die Lat. G ram m atike r  nach  A n le i tung  de r  G riechi
schen ganz  in  d e m  Sinne von  nxäöig  aufgefasst. Aristo
teles gebrauchte , w ie  ob en  schon b e m e rk t  is t ,  nxcoöig fü r  
d ie  von der u n v e rän d e r ten  F o rm  eines W ortes  gefallene, 
d. h. hergele ile te  F o rm . V o n  de r  u rsp rüng lichen  B edeu 
tu n g  des Fallens k o n n te n  selbst die S toiker sich n ich t ganz  
lossagen; w iew o h l  sie dieses F a llen  a u f  e ine  m e h r  ab- 
stracle W eise  zu deu ten  su ch ten ,  u m  auch d e n  N o m i n a t i v  
noch zn  d en  casus rechnen  zu können . Es heisst nem lich  
b e i  A m m on . 1. c . : ’Ajto%(iivovxaL oi ano xrjg £zoäg, cog uno 
rov vorjfiazog xov iv  xfj 4>v%f] neu civxiq (ev&slcc) itanxcntev. 
I n  Bezug h ie rauf  k o n n ten  die Pe r ipa te t ike r  ih n en  entge
gensetzen  : A lX  el dict xovxo xrjv evQ'elccv Ttxäöiv ul-iovxs
xakslv, övußtföEXS xai xa Qrj(iccxa nxcaöEig e%elv «al xa etclq- 
Q7][lCCXtt tu  {Itjds xXlöEOV CCVEXEöQ'ai TZECpVXOXCt’ xavxa ivaQ- 
yag  axoita aal xalg v f i av  ccvxav TtaQadoöEdi iicc%6[ievcc. Die
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L ate in ischen  G ram m atik e r  fassten casus m e h r  in  cler for
m e l le n  B edeu tung  a u f ,  so w ie  die P e r ip a te t ik e r  xraaeig; 
jedoch  besch ränk ten  sie diese B e n e n n u n g ,  w ie  die Stoiker, 
au f  die N om ina. W e i l  ih n en  n u n  de r  N om ina tiv  die u n 
veränderte  F o rm  des N om ens w a r ,  so m uss ten  sie in  die 
grösste V erleg en h e i t  g e ra th e n , w ie  d e r  N om ina tiv  für  e i
n e n  Casus erklärt  w e rd en  könnte . Sie m ach ten  daher, w ie  
aus d en  ob igen  Stellen  zu  ersehen, a llerle i V ersuche , d ie 
ses zu  bew erkste l l igen ;  abe r  vergeblich . So lange  sie das 
W e s e n  de r  Casus in  das A bgele i te tse in  vom  N om ina tiv  
se tz te n ,  k o n n te n  sie unm öglich  zu  e inem  befr ied ig en d en  
R esulta te  g e lan g en ,  u n d  schliessen deshalb  n ich t  selten  
d a m i t ,  dass sie b e h a u p te n ,  der  N om inativ  w e rd e  xaraxQr}- 
ötvxag Casus genannt. Ü b e rh au p t  ist es, w ie  so oft, so auch 
h ie r  sehr m isslich , in  de r  G ram m atik  aus d e r  W o r tb e d e u 
tu n g  das W e se n  e iner  Sache e rk lä ren  zu  w ollen . D e n n  
d ie  B edeu tung  des W ortes  um fasst m an ch m a l  n ich t  das 
W e s e n  de r  S ach e ,  sondern  n u r  e ine äu sse re ,  u n w e se n t
liche E rsch e in u n g  derse lben  , w ie  dieses z. B. ganz auffal
le n d  ist b e i  de r  B en en n u n g  JCQO&sdig, p raepositio , u n d  d en  
C asus-N am en , yEVixrj, dozixrj, g en it ivus ,  dativus etc. W e r  
v erm ag  aus d iesen  W ö r te rn  das W e se n  de r  P räposit ion , 
des G en it ivs ,  Dativs u. s. w. h erzu le i ten?  G erade so ver
hält  es sich auch  m it  d e r  B e n e n n u n g  Ttxäöig u n d  casus. 
W i r  k ö n n e n  d ah er  das W e se n  de r  Casus n ich t m it  d e n  
A lten  in  de r  A b le i tung  d e rse lb en  v om  N om ina tiv  suchen, 
w e i l  d iese n u r  als e twas U nw esentliches e r s c h e in t , u n d  
z u d e m ,  w e n n  n ich t  u n r ich t ig ,  w en igs tens  noch  n ich t  e r
w ie sen  ist. D e n n  k a n n  n ich t v ie lm eh r  e ine F o rm  zu  
G runde  liegen , w ov o n  so gu t de r  N om inativ , als alle ü b r i 
gen  Casus durch  b esondere  E n d u n g e n  abgele ite t  oder  ge
fallen s ind  (jtsn tdxaöi), gerade in  d e m  S inne, w ie  die A l
t e n ,  selbst A ris to te les ,  dies W o r t  g e n o m m e n  h a b e n ?  So
m i t  führt  uns  die E tym ologie  n ich t  zu  e inem  sichern  R e 
s u l t a t e ; u n d  es b le ib t  uns  n u n m e h r  ü b r ig ,  die B ed eu tu n g  
de r  Casus m i t  Berücksich tigung  des H istorischen  u n d  E ty
m olog ischen  aus de r  Sache selbst n ä h e r  zu  bes t im m en . 
W i r  w issen ,  dass die a l ten  G ram m atik e r  ohne  A u sn ah m e
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d e n  G en it iv ,  Dativ  (A bla tiv ) ,  Accusativ u n d  Vocativ  zu  
d en  TCtdösiS öder  Casus rechneten . D e r  Begriff, w elchen  
m a n  m it  Casus zu  v e r b i n d A  h a t ,  m uss in  d e m jen ig en  b e 
s teh en ,  was ih n e n  allen  ohne  A u sn ah m e  m i t  B estim m the it  
als etwas Gemeinschaftliches u n d  W esen tl iches  zu k o m m t,  
l ind  eben  dieses finden w ir  darin  , dass sie verschiedene 
F o rm e n  des N om ens s in d ,  w odurch  .eine B ez iehung  oder 
e in  Verhältn iss  dieses Nomens zu den  ü b r ig e n  Satzthe ilen  
ausgedrück t oder sprachlich dargestellt  w ird. Da n u n  d e r  
N o m in a t iv ,  so gut w ie  jed e r  andere  Casus, zu  d e n  ü b r i 
gen Satztheilen in  e iner  gew issen B ez iehung  s teh t,  u n d  
e b e n  d ie se ,  so w ie  b e i  d en  von allen G ram m atike rn  an 
e rk an n ten  C a s u s , durch  die  E n d u n g  ausgedrück t  is t :  so 
k a n n  ke in  Z w eife l  m e h r  o b w a lten ,  d en  N om ina tiv  se iner  
W esen h e i t  w eg en  zu  d en  Casus zu  rechnen . Dass schon  
d e n  S toikern  ein  derartiges V erhältn iss  w en igs tens  dun k e l  
v o rsch w eb le ,  scheint m ir  aus fo lgender Stelle he rvo rzu 
gehen  : T ovto  ös cpccöiv ( 0 1  Zxcolxol) diarpEQHV Ev&uav Ttla- 
yicov co67t£Q yc/.Q, (paöiv, d  xig xaTc/.a%cov ygcccpEiov $iip£i avro  
xa i TtsTCtay.E, xa i al [ihv oq&ov 3t£<5ot, liyE xai oq&tj n x a ö is , d  
8h T tlayiov , Tihayici T txäö is , ovtg j aal i i t i  xov vorjfiaxog x. x. X. 
L eo  M ngent. ad  Aristot. 7t£Qi 'Equtjv. 1. c. Soll in  d ie sem  
V e r g l e i c h e  ein  S inn  liegen, so m uss h ie rdurch  das V erhä lt
niss veranschaulicht s e in ,  w o r in  sowohl d e r  N om ina tiv ,  
als auch die ü b r ig e n  Casus zu d en  än d ern  Satztheilen  er
scheinen. D o n a t ,  w e lche r  1. c. diesen G edanken  der  Stoi
ker  w ie d e rg ib t ,  hält sich zu  sehr an die äussere F o rm  der 
C asus ,  als dass er zu e ine r  g ründ lichen  A nsich t hätte ge
langen  können . B etrach ten  w ir  ferner das V erhältn iss  der  
Casus zu den  ändern  Satztheilen  n ä h e r ,  so k an n  dies e in  
u n abhäng iges  oder  subjectives, u n d  fe rner  e in  abhängiges 
oder  objectives sein. Jen es  w i rd  durch  d e n  N om inativ  
u n d  Vocativ , dieses durch die ü b r ig e n  Casus 'ausgedrückt. 
W e n n  w ir  n u n  das Gesagte zu sam m en fassen ,  so e rg ib t 
sich, d a s s .w ir  den  Nom. u n d  Voc. vom  wissenschaftlichen 
S tandpunk te  aus zu den Casus rech n en  m üssen , u n d  dieses 
R esu lta t  zugleich durch die frühere  von d e n  a lten  Gram - 

.*matikern gem achte  praktische A n w e n d u n g  des W ortes
8
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itTÜGis ode r  Casus gestützt w ird ,  u n d  auch  m it  der E tym o
logie  im  schönsten  E inklang  s teh t;  dass also dies Resulta t 
alles Mögliche fü r  sich hat. • e t r a c h t e n  w ir  dagegen  die 
A nsich t derer ,  w elche  d e n  Nom. u n d  Voc. von  den  Casus 
aussch liessen , so h a b e n  diese d e n  schon von den  a lten  
G ram m atik e rn  a l lgem ein  e ingeführten  Sprachgebrauch  ge
gen  s ich ; be rücksich tigen  auch nicht die E tym olog ie ,  in 
d em  der  V oca tiv ,  w elchen  sie ausschliessen, ebenfalls von 
d e r  -Grundform  abge le i te t  ist (jrsjtrcaxE), u n d  schliessen 
z u d e m  gegen  die A nsich t aller a lten  G ram m atike r  d e n  
Vocativ  aus ;  fe rne r  t r e n n e n  s ie ,  w as w issenschaftlich u n d  
prak tisch  u n te r  e in en  G esich tspunkt zu b r in g e n  ist; u n d  
b e ra u b e n  uns  endlich  eines W ortes , w odurch  so schön alle 
V erhä ltn issfo rm en  der  N om in a  b eze ich n e t  w erden . Die 
Sche idung  des Nom . u n d  Voc. aus der  Z ah l  de r  Casus ist 
ohne  Z w eife l  durch ihre V ersch iedenhe it  von den  üb r ig en  
u n d  Ä hnlichke it  in  F o rm  u n d  B ed eu tu n g  u n te r  e in an d er  
veran lasst  w orden . Jed o ch  w ird  diese T re n n u n g  w e it  b e s 
ser e rre ich t durch  die E in th e i lu n g  de r  Casus in  recti u n d  
ob liqu i. D iese U ntersche idung  w u rd e  schon sehr früh ge
m ach t ;  ab e r  auch h ie r in  findet bis je tz t  noch keine  Ü b er
e in s t im m u n g  statt. V o n  E in igen  w ird  n em lich  der  Nom. 
u n d  Voc. zu  d e n  Casus recti ge rechne t ,  von Ä n d ern  w ird  
bloss der  N om . Casus rectus genann t,  die ü b r ig e n  obliqui. 
Berücksich tigen  w ir  das H istorische , so  m uss  es na türlich  
sc h e in e n ,  dass die Per ipa te t ike r  au f  diese U nte rsche idung  
n ich t  e ingehen  k o n n ten  , w e i l  sie d en  Nom. n ich t zu d en  
Casus rechneten . D iesen  n a n n te n  sie avd'tLa, w o be i  es 
im m e rh in  auffallend se in  m u ss ,  dass das genus fem in in u m  
gew ählt  is t ,  w elches in  W id e rsp ru ch  m it d en  Peripa te ti-  
k e rn  darauf h in d e u le t ,  dass dabei m ä ö ig  zu  danken  sei. 
D ie Stoiker hab en  w oh l ohne Z w eife l  den  Nom. u n d  Voc. 
als Casus recti angesehen. V om  Nom. ist dies zuverlässig, 
l ind  höchst w ahrschein lich  gilt dies auch vom  Voc. N eh
m e n  ja die Stoiker fü n f  Casus an, w ie  den n  auch Chrysipp 
ü b e r  die fün f  Casus geschrieben  hat. Da n u n  ferner von 
d en  Stoikern drei Casus ob liqu i genann t w e rden : n kuy ia i 
8h Jtrtaöftg döl ysvixr] , dotixrj xal m t i a x i x (cf. Diog. ‘Liiert.
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oQd'alg (rectis) gezählt w o rd e n  sein. Varro  versteht, so* viel 
ich mich e r inne re  , u n te r  casus rectus n u r  d e n  Nominativ , 
u n d  so auch m ehre re  A ndere . D o na t  jedoch sagt: Ex  his 
casibus duo recti a p p e l l a n tu r , no m in a t iv u s  et vocativus, 
re l iqu i  au tem  obliqu i.  Putsch, col. 1749. W ie  w en ig  
Ü b e re in s t im m u n g  h ie r in  w a r ,  sehen  w ir  aus e ine r  Stelle 
des P. C onsen tius :  Hoc sane consensu o inn ium  ipsi (no-
m ina tivo)  d a tum  est, u t  unus ipse r e c tu s , ceteri vero ap- 
pe l len tu r  o b l i q u i , p rop te rea  quo d  ille unus  pröprie  ex 
consilio quo  da in figuralus v id e tu r ,  ceteri vero ab eo incli- 
n a r i  in te l l ig u n tu r , excepto vocativo, q u e m  ipsum  ple rique  
rec tum , alii recti s im ilem  n uneupaverun t.  Putsch, col. 2033. 
E b e n  dies Schw anken  findet sich auch b e i  d en  n e u e rn  
G ram m atikern .  Die m eis ten  rechnen  zw ar  d en  Nom . u n d  
Voc. zu den  Casus rec t i ,  andere  je d o c h ,  w ie  z. B. auch 
Billroth Lat. Schu lg ram m atik  S. 43, n e n n e n  n u r  den  Nom. 
e in en  casus rectus. Diese V ersch iedenheit  der  A nsich ten  
scheint nam entl ich  be i d en  Alten dar in  se inen  G ru n d  zu 
h a b e n , dass sie sich bloss durch  die äussere F o rm  der  
b e id e n  Casus b e s t im m e n  l iessen , die sehr häufig i iberein-  
s t im m t,  z u w e i l e n  ab e r  auch w ied e r  verschieden ist. Bloss 
in  der  F orm  k ö n n e n  w ir  die B edeu tung  der  b e id e n  Casus 
n ich t  suchen  w o llen ;  sie ist se lbst durch  etwas Höheres  
b e d in g t ,  durch  d en  G edanken  oder  durch die V orstellung. 
So erscheint de r  INom. u n d  Voc. in  dem  Verhältn isse  der  
S u b j e c t i v i t ä t  zu den  ü b r ig en  Satztheilen, u n d  b i ld e n  b e id e  
insofern  als casus recti e in en  G egensatz  zu  d en  ä n d e rn  
Casus, die ein objectives Verhältn iss  a n z e ig e n ,  u n d  des
halb  Casus ob liqu i  zu n e n n e n  sind. Wreil sie n u n  be id e  
dasselbe Verhältniss anze igen , nem lich  das subjective, d ie 
ses sieh fe rner  au f  e ine doppelte  W eise  m odiiic iren  konn te ,  
u n d  zw ar  in de r  A rt,  dass diese M o d il ic a t io n en , w ie  ich 
nachm als  m  e iner  b e so n d e in  A b h an d lu n g  nacliz.uweisen ge
d e n k e ,  sich n ich t  selten  so nahe stehen, dass sie le icht in  
e inander  ü b e rg eh en  k o n n ten  , so m usste  daraus auch die 
Ä hnlichkeit  ihrer sprachlichen F o rm  m it  N othw endigkeit  
hervorgehen. D r .  F i i i s t i n g .
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D i e  Griechische Geschichte b e d a r f ,  so w e i t  sie in  d en  
Bereich  des G ym nasial-U nterrichtes gehört,  noch  vielfacher 
U n te rsu c h u n g e n ,  ehe sie sich de r  no th ig en  B estim m the it  
U n d  einer  d u r c h g ä n g i g e n  B eg rü n d u n g  erfreut. D e n n  w e n n  
sich a u c h  auf  dein  G ebie te  de rse lben  in  d en  le tz ten  De- 
cen n ien  e in  e b e n  so reg e r ,  w ie  erfreu licher E ifer be thä-  
tigte, u n d  h ier eine L ite ra tu r  en ts tanden  ist, so re ichhaltig, 
w ie  sie kaum  ein and e re r  Z w e ig  m ensch lichen  W issens 
aufzu w eisen  hat;  so k o n n ten  doch für  die S tandpunk te  je 
nes  U nterr ich tes ,  w e n n  auch m anche  schätzbare  Resulta te  
im  E inze lnen ,  doch keinesw eges E rfolge g ew o n n en  w e r 
d e n ,  w elche  du rchgre ifend  oder  m it  d em  dargebrach ten  
Z e i t -  u n d  K raftaufw ande  im  E ink lang  w aren . • W ä h re n d  
n em lich  ein  grösser T he il  j e n e r  L i te ra tu r ,  da er n u r  die 
h ö h e rn  F o rd e ru n g e n  u n d  Z w ecke  de r  W issenschaft  vor 
A u g e n  ha t ,  w en igs tens  m it  d e n  n ä c h s t e n  B edürfn issen  
dieses U nterrichtes n u r  in  lockerm  Z u sa m m e n h a n g e  
stellt; w ir m e in e n  h iem it  alle jen e  W e rk e ,  w elche  das 
L e b e n  des Volkes in  se inen  m ann ich fa lt igen  E n tw ick e lu n 
gen  u n d  G esta l tungen  bis  in  die »tiefsten B ezüge zu  ver
fo lgen  u n d  ü b e rh a u p t  das G riechen thum  in  se iner  g a n z e n  
In n er l ich k e i t  u n d  Geistigkeit aufzufassen s t reb en ;  s ind  ge
rade  jene  S c h r if te n , w elche  m e h r  die äusserlichen Bege
b e n h e i te n  b e h a n d e ln ,  u n d  die also h ier  vorzugsw eise  in  
Betracht k o m m e n  m üssen , der grössern  Z ah l  nach  von e iner  
V orausse tzung , w elche  m e h r  h e m m e n d  als fö rde rnd  w irk te ,  
geleite t w orden . Die u n v e rk en n b a re  Analogie , w elche  m a n  
in  so vielfacher H insich t zw ischen  D eutscher u n d  G riechi
scher Geschichte gew ah r t ,  veranlasste n em lich  die A n 
sicht , dass die B edürfnisse  u n d  die h ie rau f  b e g rü n 
dete  M ethodik  D e u t s  ch  e r  G eschichlforschung in  gle ichem  
Maasse auch auf die G r i e c h i s c h e  ihre  A n w e n d u n g  fän
den. So w ie  also de r  Deutsche H isto riker von  d e m  G ru n d 
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satze a u s g in g , dass e ine  a llgem eine  D eutsche Geschichte, 
w e n n  sie wissenschaftliche B efried igung  gew ähren  solle, 
n u r  durch kritische l ind  um sich tige  B earbe itung  der  D eu t
schen Specialgeschichten  g e w in n b a r  s e i ,  u n d  d a ru m  zu 
erst oder vorzugsw eise  der  Geschichte D eutscher S täm m e, 
Landschaften  u n d  Städte seine A ufm erksam keit  zuw and te ,  
so w a rd  auch a u f  jen e r  Seite e ine  U nzahl von  U ntersu 
ch u n g en  hervo rgeru fen , w elche die Geschich ten  e inze lne r  
G riechischer Städte , In se ln  u n d  Landschaften  umfassten. 
M a n  übersah  ab e r  h iebe i  , dass ,  w ä h re n d  D eu tsch land  
H u n d e r te  von C hron iken  u n d  in seinen zahllosen A rch i
v e n  reiche U rkundenschä tze  b es i tz t ,  w elche sogar für u n 
b ed e u te n d e  Ö rtlichkeiten  e ine d u rehaän» i^  beg laub ig te  Ge- 
schichte gesta tten ,  die Quelle fü r  die Griechischen Special
geschichten  hauptsächlich  n u r  in  den  a l lgem einen  G e
schich tsw erken  des A lte r thum s liegt. D er D eutsche Ge- 
schichtforscher k an n  sonach e ine r  M enge von E n tw ick e
lu n g e n  u n d  Z u s tä n d e n  ausschliesslich im  Kreise  se iner 
Specialgeschichte, also in  de r  g anzen  E ig en thüm lichke it  
ih re r  B esonderhe it  nachgehen  u n d  dadurch  fü r  e ine g rü n d 
liche Ijxenntniss de r  a l lgem einen  Geschichte e ine  R eihe  
fruch tbarer  V erg le ich- u n d  H a ltpunk te  g ew in n en ,  w ä h re n d  
d e r  Griechische H is to r ik e r ,  u m  Specialgeschichten  aufzu
f ü h r e n ,  d iese aus ih rem  über l ie fe r ten  V erbände  m it  der  
a l lg em ein en  G riechischen Staats- u n d  Volksgeschichle  ge
w altsam  u n d  m ühsam  los trennen , so ab e r  eben  d en  Zw eck , 
w e lch en  specielle G eschichten  h a b e n ,  m e h r  oder w en ig e r  
verfeh len  muss.

U n te r  solchen U m stän d en  darf m a n  sich d en n  keines- 
w eges w u n d e rn ,  dass ein fester A usbau  der  G riechischen G e
sch ich te ,  w ie  ih n  die Z w ecke  des G ym nasium s fordern , 
n ieh t  m öglich  w a r  u n d  noch  in  sehr w e i te r  F e rn e  liegt. 
H a b e n  w ir  abe r  in  Folge  d ieser B em erk u n g en ,  deren  R ich
tigkeit w oh l  schwerlich J e m a n d  bes tre i ten  w i r d ,  den  G rund  
des Übels  e rk a n n t? so ist uns dam it  auch das benö th ig te  
I-feilmiltel bezeichnet.  Soll nem licli au f  diesem  Gebiete  
w ahrhaft  Erspriessliches g e d e ih e n , soll n am en tl ich  eine 
festere B eg rü n d u n g  de r  G riechischen G eschich te , w ie  sie 
die b e n a n n te n  Z w ecke  nö th ig  m a c h e n ,  e ine  w a h r h a f t
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nachhaltige  F ö rd e ru n g  e rh a l ten ,  so m üssen  je n e r  H a n g  
nach  dem  V ere in ze l ten  u n d  A bgelegenen , jene  m ühev o llen  
U n te rsu ch u n g en  k le in l icher  abgerissener  Specialitä ten  ein  
fü r  a llem al beseit ig t  u n d  gerade die durch  T ha t  u n d  C ha
rak te r  he rvors techenden  Z e iträum e zu  e inem  G egenstände  
anh a l ten d er  P rü fu n g  w erden . Gerade h ier  lassen sich n e m 
lich auf  dem  W eg e  com bina to r ischer  Q uellenkrit ik  die 
w erthvo lls ten  B ere icherungen  u n d  E n td eck u n g en  g e w in n en ,  
w e i l  n ich t a lle in  für e ine  M enge von P ersön lichke iten  u n d  
B egebenhe iten  h ier  n e u e  u n d  bessere  G esich tspunkte  ge
fu n d e n  w erd en  k ö n n en ,  so n d e rn  sich auch vielfach Irriges 
b e r ic h t ig e n ,  Lückenhaftes  ausfüllen  u n d  Prob lem atisches  
z u r  E n tsch e id u n g  b r in g en  lässt. W en igs tens  ze igen  dies 
alle jene  W erke  der  n e u e re n  Z e i t ,  w elche  w eite re  oder 
engere  geschichtliche Z e iträum e  se lbsts tändig  u n d  kritisch 
b e h a n d e l t  haben .

E in e  solche T e n d e n z  verfolgen n u n  auch die nachfo l
g e n d en  U n tersuchungen . A uch  ihr Z w eck  ist es nem lich , 
aus de r  G riechischen Geschichte n u r  w ichtige Ereignisse  
u n d  Z e i t räu m e  au fzu h e l len ,  in d em  b a ld  der  p ragm atische  
V e r b a n d ,  b a ld  die C hrono log ie ,  b a ld  die grössere oder 
ger ingere  G lau b w ü rd ig k e i t  der  Q uellen  geprüft  w ird :  jedoch 
in  ste ter  Berücksich tigung , dass n u r  solche E rgebn isse  b e 
g rü n d e t  w e r d e n ,  w elche  m e h r  oder w en ig e r  in  d e n  Be
re ich  des G ym nasial - Unterrich tes  fallen. Sie w e rd e n  als 
V ersuche , an  die Stelle, füh lb a re r  M ängel Besseres u n d  
R ich tigeres  zu se tz e n ,  u n d  m it  dem  W u nsche  vielseitiger 
N achfolge nachsich tiger  Beurtheilu iig  ü bergeben .

I.

D er O pera t ionsp lan  de r  G riechen nach  den  Schlachten 

b e i  P la tää  u n d  Mykale.

W e n n  auch die Geschichte a ller «Zeiten u n d  V ölker  
reich ist an  m arin ichfaltigen u n d  ü b e rra sch en d en  K riegs
w e ch se ln :  im m e r  w ird  die jähschrofle U m w a n d lu n g ,  w elche 
nach  d en  Schlachten be i  P latää  u n d  Mykale im  Gang und 
C harakter des G riech isch- Pers ischen  Kriegs hervortritt,
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nach U m fang  w ie  nach fo lgenschw erer W ich tigke it  eins 
d e r  denk w ü rd ig s ten  E reignisse b ilden . D en n  w as die Grösse 
dieses U m sturzes  an b e lan g t ,  so gew ahren  w ir  h ier  n icht 
e tw a  n u r  e in  m o m en tan es  oder  partie lles Bewältigen lind 
U nterliegen , sondern  au f  der  e in en  Seite e ine dauernde  L ä h 
m u n g  ganz gew altiger  Kräfte. Die R iesenm ach t des O rien ts , 
die, t ro tzend  au f  ihre une rm ess l ichen  H i l f sq u e l le n  bis da
h in  das schwache Griechenhäuflein  in  w iederho ltem  w ild en  
Angriffssturm zu erd rücken  gesucht h a t te ,  erscheint nem - 
lieh fortan in e inem  Z us tande  siecher O hnm ach t,  u n d  kaum  
noch bedacht, die H e im ath  durch schwache G eg en w eh r  zu 
s c h ü tz e n : w ä h re n d  der  H ellene , b isher  sichtbar b e k lo m 
m e n ,  n u n  k ü h n en  u n d  raschen  M ulhes  zu r  Offensive greift. 
Is t  so ab e r  dieses Ereigniss schon an sich von B edeutsam 
k e i t :  um  w ie  viel m e h r  be i der  grossen W ich tigke it  sei
n e r  Folgen! D enn  w e r  m öchte  es v e rk e n n e n ,  dass , w äre  
j e n e r  W echse l  nicht e in g e tre te n ,  hätte G riechen land  viel
m e h r  im  K am pfe  u n te r l iegen  m ü ssen  u n d  F re ihe it  u n d  
Selbsts tändigkeit  e in g eb ü ss t ,  dam it  auch für dieses dier> n 7
M öglichkeit  verloren  w o rd e n  w ä re ,  zu jen e r  re ichen  gei
stigen E n tw icke lung  zu gelangen , die in  ih rer  m ach tvo llen  
N achw irkung  zu e iner  de r  festesten G rund lagen  occiden- 
ta lischer B ildung  w urde!  A b e r  n ich t  blos die Z u k u n f t  des 
O c c i d e n t s  knüpft  sich so an jenes E re ign iss ,  son d ern  
n ich t  m in d e r  auch die des O r i e n t s .  D en n  eben  von  
d ieser  Epoche datirt fü r  d iesen  W elt lhe i l  die Anfangs zw ar  
w e n ig  s ichtliche, d an n  abe r  im m e r  m e h r  sich en thü llende  
u n d  ste igernde  geistige B ew ältigung  durch  den  Occident, 
u n d  so w e rd e n  auch fü r  ihn  von h ier  an  E n tw ick e lu n g s
u n d  B ildungsstufen  vorbereite t,  w elche  in  spä te re r  A usb il
d u n g  e ine w eltgeschichtliche B e d eu tu n g  erhalten.

U m  so auffallender m uss es daher s e in ,  dass dieses 
Ere igniss  dennoch  so w en ig  beach te t  w o rd en  is t ,  dass es 
noch  im m e r  an  e in em  tr if t igen  E rk lä ru n g sg ru n d e  ge
bricht.  D en n  G rü n d e ,  w ie  die b ishe r  a n g e zo g en en ,  dass 
jene  O hnm ach t des P ers ischen  V olkes die W irk u n g  in n e rn  
Verfalles oder d e r  vo rhergegangenen  N iederlagen  gew esen  
sei, kö n n en  w ir  u n m ög lich  als ausre ichend  gelten  lassen. 
M ögen  auch jene  N iederlagen  wirk lich  jene  H u n d e r t ta u 



120

se n d e ,  von  w e lchen  uns H ero d o t  e rz ä h l t ,  hinweggerafft, 
m ö g e n  sie selbst noch grössere M enschenverluste  zu r  Folge 
geh ab t  h a b e n :  hieraus a u f  je n e r  Seite an d au e rn d e  F u rch t  
u n d  A path ie  zu  fo lg e rn ,  w ü rd e  von de r  dam aligen  Lage 
des Perserre iches e ine völlige U n k u n d e  verrathen. E in 
m a l  um fasste  dieses nem lich  die volkreichsten  u n d  frucht
ba rs ten  L ä n d e r  Asiens u n d  A frikas , besass also u n erm ess
lich e  R e ich th iim er an  d e n  versch iedenartigsten  Hiilfsquel- 
l e n : d a n n  ab e r  w a r  seine V erfassung  e ine despotisch or- 
gan is i r te ,  also d e m  L e b e n  des E in z e ln e n  w ed e r  W e r th  
no ch  G ew ähr gesichert; — lau te r  V erhä ltn isse ,  w o run te r  
durch  M enschenverluste ,  se ien  sie auch noch so gross, die 
W agscha le  w en ig  oder  gar n ich t  h in abged rück t  w ird . 
A b e r  eb en so  w e n ig  ko n n te  h ie r  de r  innere  Verfall von  
Einfluss sein. D enn  hatte  auch d ieser  dam als  b eg o n n e n ,  so 
w a r  er  doch erst in  d en  e rs ten  A nfängen  begriffen. D e n n  
e r s t ,  als die R eg ie ru n g  des X e rx e s , ih r e m  E n d e  zugeeilt  
w ar ,  hören  w ir  v o n  S era i l- In tr iguen  u n d  Sa trapen-E m pö- 
ru n g e n ,  d iesen  s ichern  A n ze ich en  b e g o n n e n e r  m oralischer 
u n d  polit ischer Auflösung. U n d  auch je lz t  ist noch  so w en ig  
an  tödtliches S iech thum  zu d e n k e n ,  dass n u n  noch  die 
vierz ig jährige, dürch  energ isches H an d e ln  rühm lichs t  aus
geze ichnete  R eg ie ru n g  Artaxerxes des E rs ten  folg*. U n d  
s in d  n ich t sogar später  noch  , als die b e rü h r te n  Ü b e l  im 
m e r  häufiger u n d  gefährlicher g e w o rd e n  w a re n ,  als sie 
w ied e rh o l t  das R eich  m it  vö lligem  U m stu rz  b e d ro h t  h a t
ten ,  u n te r  Darius Notlius u n d  Artaxerxes M n e m o n , sow ohl 
v o n  Seiten  des V o lk es ,  w ie  der  H errscher  fiir inulhvolle  
u n d  thatkräftige* G es innungen  zahllose Belege v o rh a n d e n ?  
N u n  aber  m üsste  doch de r  in n e re  Verfall  schon in  w e it  
f rühe re r  Z e it  z u r  völligen Z e r rü t tu n g  u n d  Auflösung aller 
K räfte  des Volkes g ed iehen  se in ,  w e n n  n u r  er u n d  n ich t  
andere  Ursachen verschuldet h ä t te n ,  dass die W e g n a h m e  
so b e d e u te n d e r  W affenp lä tze ,  w ie  Seslus u n d  Byzanz, die 
w iederho lte  V erw ü s tu n g  u n d  E ro b e ru n g  de r  k leinasiati
schen K ü s ten  , Ciliciens , Lyciens , P am phy liens  u n d  Cy- 
perns,  u n d  die langjährige  U n te rs tü tzu n g  e iner  so höchst 
gefährlichen R ebell ion , w ie  die Ägyptische, von. d e n  G rie 
ch en  u n g eah n d e t  gew agt w e rd e n  konnte .
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N u r  oberflächliche B etrach tung  k a n n  sich m ith in  m it 
so n ich tigen  G rü n d en  b e ru h ig e n :  w ä h re n d  fü r  jede der 
W ich tigke it  des Gegenstandes angem essene  P rü fu n g  die 
Pflicht u n d  N öth igung  vo r l ieg t ,  e ine  anderw eit ige  Erklä
ru n g  zu versuchen. H iem it  e b e n  n äh e rn  w i r  uns  n u n  aber 
unse re r  e igen tlichen  U ntersuchung . D e n n  unseres  B edün- 
kens kann n u r  das E ndergebn iss  derse lben  e in  ausre ichendes 
M otiv  fü r  jenes  V erha lten  gewähren. Die G riechen  hat
ten  nem lich  nach  d en  Schlachten b e i  P la tää  u n d  Mykaler 
fü r  d en  sp ä te m  L au f  des Krieges e inen  O pera tiönsp lan  
en tw orfen , durch  dessen glückliche A usführung  die P e rse r  
b e i  allen sp ä te m  U n te rn e h m u n g e n  so sehr gelähm t w o r
d e n  s i n d , dass es fü r  sie re ine  U nm öglichkeit  oder doch 
äusserst schw ierig  w u rd e ,  noch fe rne rh in  die Offensive eni- 
zuhalten .

Bevor w ir  indess die w eite re  E n tw ick e lu n g  u n d  Be
g rü n d u n g  dieser Ansicht v e rsuchen ,  w ird  es zw eck d ien 
lich se in ,  e in ige  B edenk lichke iten , w o d u rch  e ine  u n b e 
fangene  P rü fu n g  sonst leicht erschw ert w e rd e n  dürfte, m it 
w en ig en  W o r te n  zu beseitigen. M an  k ö n n te  nem lich  ge- ' 
gen  die N achw eise  e ines O pera tionsp lanes , .  w ie  er  h ie r  in  
A n reg u n g  gebracht w o rd e n  is t ,  zuei’st d en  E in w a n d  Vor
b r in g e n ,  dass b e i  a llen  Schriftstellern des A lte r thum s m it 
ke in e r  Silbe eines solchen P lanes  E rw ä h n u n g  geschehe, 
dass also derse lbe  n u r  H ypothese sei u n d  als solche a llen  
W erlhes  en tbehre .  H ie rau f  d iene  aber  Fo lgendes .  Gesetzt 
a u c h , diese U ntersuchung  trage w irklich  m e h r  oder w e n i 
ger hypothetisches G epräge , so s ind  doch geschichtliche 
H y p o th e se n ,  sobald  ih n en  n u r  sorgsame B eachtung  des 
E in z e ln e n  zu G runde  liegt, u n d  dadurch  d u n k le  E reignisse  
aufgehellt  w e r d e n , ke inesw eges u n n ü tz  oder  gar  verw erf
lich zu  n e n n e n ,  sondern  k ö n n en  fü r  e ine kritische U n te r
suchung  oft unexlässlich w erden . D a n n  ab e r  d ü n k t  uns ,  
sei h iebe i  w oh l  zu b each ten ,  dass ,  w o  es sich u m  F es t
s te llung  von M otiven u n d  F o lgen  h a n d e l t ,  gem ein ig lich  
die A ussagen  de r  Q uellenschrifts le ller ke ine  unb ed in g te ,  
son d ern  b los  e ine secundäre G eltung  h a b e n ,  in d e m  die 
vorliegender! T ha tsachen  dan n  oft w e i t  sicherer u n d  ver
n ehm liche r  reden . Schwerlich  w ird  also durch  d i e s e n



E in w u r f  unsere  U ntersuchung  im  V oraus  verdächtig  w e r 
den . M ehr Gew icht hat a b e r ,  so dürfte  es s c h e in e n ,  e in  
zw e ite r  E inw and ,  z u m a l  sich dieser auf e ine Ansicht stützt, 
w e lche  vielfach, selbst von  ausgeze ichneten  H is to r ikern  
getheilt  w o rd e n  ist. W ir  m e in e n  die B e h a u p tu n g ,  dass 
sich d ie  m ili tä r ische  T ak tik  de r  G riechen  im  A lle r thum  
n o ch  so w e n ig  ü b e r  die ersten  A nfänge e rh o b en  habe, 
dass b e i  Schlachten u n d  F e ld z ü g e n  derse lben  gar n ich t  
von  strategischer K u n s t  die R ede  sein dürfe . H ie r  habeCT
v ie lm eh r  das H o r a z i s c h e  „ c o n c u r r i t u r ,  horae m o m en to  
au t  cita mors v en it  a u t  victoria la e ta “ im  vollsten U m fange 
l ind  b is  in  d ie  spä te ren  Z e i len  gegolten. W ie  b e rü h m te  
Warnen ab e r  auch für  e ine solche A nsicht angeführt w e r 
d e n  kö n n ten  , so m üssen  w ir  uns  doch m it  vollster Ü b e r
zeugung  dagegen  aussprechen. Z w a r  rä u m e n  w ir  ein, 
u n d  dafür zeugen  a llerdings e ine  M enge geschichtlicher 
B e lege ,  dass d e r  Grieche in  m il i tä r isch - tak tischer  Bezie
h u n g  sehr w e i t  dem  R ö m e r  nachgeslanden  habe, dass n a 
m en tl ich  seine Schlachten d e r  überaus  grossen L eb en d ig -  

’ke i t  u n d  ‘Agilitä t seines na tiona len  Charakters gemäss 
m e h r  im  ers ten  heftigen  A nlaufe geschlagen w u r d e n ,  als 
durch um sich tige  T erra in -B enu tzung  u n d  geschickt bei’ech- 
ne te  M anövers;  ab e r  hieraus n u n  den  grellen  Schluss zu  
fo lg e rn ,  dass de r  Grieche ü b e rh a u p t  n ie  im  Kriege m it  
Ü b e r leg u n g  g e h an d e l t ,  u n d  selbst nahe liegende  V ortheile  
ganz  u n b e re c h n e t  gelassen h a b e ,  dies w ü rd e  n ich t bloss 
m i t  de r  G eschich te ,  so n d e rn ,  was m e h r  sagen w i l l ,  im  
W id ers t re i te  m it jede r  ve rnünft igen  Auffassung stehen. 
Is t  doch selbst be i d en  H e e r -  u n d  K riegszügen  b a rb a r i
scher N om ad en h o rd en  oft e ine überraschende  K lugheit  e r 
sichtlich (m an  e r in n e re  sich h ier n u r  an  Attila u n d  Dschengis 
C han) ,  u n d  w en igs tens  de r  Zufall  n ie  das V orw a lten d e  ge
w e s e n :  u n d  w ir  so llten  g lauben  k ö n n e n ,  dass der  geistig 
so em in en te  Grieche B arbaren  nachges tanden  u n d  gerade 
im  K riege  a llen  V ers tan d es -  u n d  V ernunftgeb rauch  b e i  
Seite geschoben  h a b e ?  Z u  e iner  solchen w id e rs in n ig en  
B eh aup tung  w ü rd e  sich ab e r  versteigert m ü sse n ,  w e r  so 
einfache C o m b in a t io n e n , w ie  sie de r  betreffende O pera
l io n sp lan  e r fo rd e r t ,  vom S tandpunk te  eines G riechen  u n 
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m öglich  f inden wollte. So hoffen w ir  d e n n , dass auch 
dieser  zw e ite  E in w a n d  u n se re r  A nsich t n ich t  en tgegen
stehen  w erde.

W as  n u n  ab e r  d iese selbst be tr iff t ,  so bas ir t  sie auf 
dem  e igen th ü m lich en  C harak ter  de r  E re ig n isse ,  w elche  
u n m it te lb a r  d e n  Schlachten be i  P la tää  u n d  Mykale folgen» 
Es muss h ier  n em lich  au f  d en  e rs ten  Blick als auffallend 
e r s c h e in e n , dass die G riechen  in  d em  k u rzen  R a u m e  
zw e ie r  Jah re  (01. L X X V . 2 — 4 ) 1) an drei sow eit  en tlege
n e n  P u n k ten  operiren , indem  sie zuers t  Sestus e in n eh m en , 
d a n n  Cypern  u n te rw erfen  u n d  zu le tz t  Byzanz erobern . 
H ie r in  b l in d e  L a u n e  des Zufalles, also e in  unstetes, p la n 
loses U m hei’schw eifen  zu  g e w a h re n ,  k an n  w en igs tens  
b loss b e i  A nsich ten  u n d  B eh au p tu n g en  m öglich  sein , w ie  
w i r  sie noch eb en  m it  vollem  Fuge  rüg ten ,  w ä h re n d  e ine 
verständige  B curthe ilung  solcher V erhältn isse  n o t w e n d i 
ger W eise zu  der  A n n a h m e  füh ren  m uss , dass die G rie
chen  n ich t  ohne G rü n d e  e ine so w e i t  ausgedehn te  O p e ra 
t ionslin ie  w äh lten .  W o r in  b es tan d en  aber  diese G rü n d e?  
A ugensche in lich  in der  W ich tigke it ,  w elche diese Ö rtlich
k e iten  als militärische P os it ionen  hatten.

F assen  w ir  nem lich  zunächst Cypern  ins Auge, so b o t  
z w a r  de r  Besitz d ieser  Inse l schon de r  grossen F ru c h tb a r 
ke it  w egen , w o ran  sie von k e inem  ä n d e rn  Inse llande  iiber- 
troffen w u r d e ,  b e d e u te n d e  V ortheile  d a r :  d e n n  sie besass 
e inen  grossen R e i c h t u m  an  W e in  u n d  Oliven u n d  hatte 
zu re ichendes G e t r e id e : 2) aber  g le ichw ohl m uss gegen ihre 
m ilitärische W ich tigke it  jede  andere  R ücksich t in  Schatten  
tre ten . Z uers t  s ind  es nem lich  zw e i  w ichtige Hiilfsmittel 
z u m  Kriege, w elche  h ier  in  Betracht k o m m e n :  ih r  reiches 
E rzeugn iss  von M e ta l le n ,  3) besonders  von K u p fe r ,  E isen  
u n d  Silber, u n d  dann , was von noch grösserer B edeu tsam 
keit  w ar , ih re  ansehn lichen  H o lzungen .  H ie r  w u ch sen

i) W ir verweisen in Betreff der Chronologie auf d ie folgende Unter
suchung.

*) Cf. Slrabo: mut uoitr/v 6 oväffiiäq to>v vrjaoiv ttui yuQ ti '<>*•
röi,' ioti y.ui> tvtluiog qLko ti uvruyxu yQtjzai: ed . Casaub. p. 470.

3) Strab. 1. c . : u h u D .u  —  ta n v  äyQovu x. z. A.
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C e d e rn ,  P la ta n e n ,  P a lm e n ,  E ic h e n ,  C ypressen  uncl F ich 
te n  in  solcher A u s d e h n u n g , dass die ganze  Bodenfläche 
davon  ü b e rw u ch e r t  w a r  u n d  d e r  A ckerbau  selbst in  spä
te re r  Z e i t ,  als zahllose Schm elzh iit ten  u n d  de r  im  Grossen 
b e tr ieb en e  Schiffbau Ja h r  e in  J a h r  aus e ine  u n g eh eu re  
M enge  H olzes  c o n su m ir te n ,  durch  den  H olzw uchs  n u r  
k ü m m e r l ic h e n  F o r tgang  hatte. W u rd e  doch , u m  d iesen  zu  
fö rde rn  u n d  die A u srodungen  zu  v e rm e h re n ,  sogar die 
gesetzliche B es t im m u n g  vonn ö lh en ,  dass alles ausgerodete  
L a n d  d em  A usroder  als schossfreies E igen th u m  z u f a l l e ! 2) 
V o n  a llen  H olzar ten  a b e r  gedieh  h ier  in sbesondere  die C eder 
in  e in e r  F ü l le im d Ü p p ig k e i t ,  w ie  kaum  irgend  anderswo. W e 
nigs tens  w ird  uns  von  D em etrius  Poliorcetes e rz ä h l t ,  dass 
e r  z u m  Bau seines r ies igen  E ilfruderers  das Holz a u f  Cy- 
p e rn  geschlagen habe , u n d  dass e ine  de r  dabe i  verbrauch
te n  C ed e rn  vo n  solcher H öhe  u n d  Dicke gew esen  sei, dass 
im  A lte r thum e nie e ine  grössere gesehen  w urde . Ih re  
H öhe  soll n em lich  h u n d e r t  u n d  dreissig Fuss u n d  der  U m 
fang  die dreifache U m sp a n n u n g  eines M annes  be trag en  
h a b e n .8) Dass n u n  u n te r  solchen U m stän d en  die Schiffs
w erf ten  Cyperns von e iner  aussero rden tlichen  W ich tigke it  
se in  m u s s t e n , w ü rd e  a u c h , w e n n  ke in  ausdrückliches 
Z eugn iss  h ie rü b e r  vo rläge , n ich t  zu bezw e ife ln  se in : das 
A lte r th u m  hat es uns  ab e r  in  d ieser  B ez iehung  keines- 
w eges  an  Ä u sse rungen  m a n g e ln  lassen. So hat Diodor, 
w o  e r  von  d e m  A u ft lan d e  d e s  Euagoras  u n d  von  den b e 
d e u t e n d e n  R ü s tu n g e n  des Grosskönigs e rzäh l t ,  die höchst 
b e m e rk e n sw e r th e  A ngabe, dass le tz te re r  gerade darum  au f  
d e n  Besitz  vo n  C ypern  e inen  so hohen  W erth  gelegt habe, 
w e i l  er dam it  e ine  S eem ach t ,  w e lche  ganz A sien  d eck e»

*) Cf. P lin . H. N . 1. XII. et XIII. an vielen Stellen.

2) Cf. Strab. I. C. qijal c)’ ’EqaToa&hrji; — i-xtrQ^put. r o~q ßov).of*botq ««* 
övvufjuvoM; ixy.oTiTuv y.ultyjLv Idio/.TT]rov v.al w ttk ij r ijv  d iaxa& ug& ilottv  yi/v.

3) Plin. H. N . 1. X VI. 76. 2. ed. 15ip.: maxima ea in Cypro traditur ad
undecirem em  Demetrii succisa c e n t u m  t r i g i n t a  p ed u m , crassilu-
dinis vero ad trium hominum com plexum .
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k ö nn e ,  erhalte (rr\v  K v tcq o v  vccvtik^ v d v v a fiiv  dvvccö9cct 
[isydAqv k f a v , V dvvtfdszai 7tQ07C0h&[iüv rrjg Aöiag.) *)

Derselbe  D iodor p re is t  ü b r ig en s  auch an  derse lben  
Stelle die glückliche Lage  von C y p e rn : es heisst ih m  £V- 
(pväg SuxxsiiLBVTi: u n d  gerade h ie r in  b es tan d  e in  zw e i te r
b e d e u te n d e r  V ortheil,  w odurch  aus m ili tä r ischem  Gesichts
p u n k te  der  Besitz der  Inse l w iinschensw erth  w u rd e .  Be
legen  in  dem  W i n k e l , w e lchen  die Gestade K le inasiens 
u n d  Syriens b i ld e n  u n d  in  geringer E n tfe rn u n g  von d e m  
südlichen  Terrassenge lände  des T aurus beherrsch t sie Ly- 
c ie n ,  P am p h y lien  u n d  C il ic ien , also gerade die L än d e r ,  
w elche  m a n  m it  vollem  Rechte  n eb s t  C ypern  die F lotten- 
m agaz ine  des Grosskönigs n e n n e n  könn te .  D e n n  selbst 
P h ö n ic ien  ist fü r  den  F lo t ten b au  b e i  w e i tem  n ich t  so b e 
günstigt, w ie  insbesondere  Cilicien. H ie r  d räng t sich der  
T au rus  m it  se inen  schroffen gigantischen G eb irg sw än d en  
fast übera l l  ins M eer  h in e in ;  u n d  w äh ren d  er die K üste  
in  zahllose Buchten  u n d  Häfen ze rse tz t ,  trägt er au f  den  
K ä m m e n  u n d  in  tausenden  re iz e n d e n  u n d  f ruch tbaren  
L ä n g en th ä le rn  u n v e r w ü s t l i c h e  H o lz u n g e n  u n d  da run te r  
m e i len w eite  u n d u rch d r in g b a re  C edernw aldungen .  2) K e in  
W u n d e r  d a h e r ,  dass Strabo diese K üstenstr iche  als b e s o n 
ders zu m  grossen F lo ttenbau  gee igne t (iitLZijdEia ovrcc Jigog 
rag r ä v  ötoXcav xarccöXEVccg) bezeichnet. Gewiss hab en  de r  
H o lzh an d e l  u n d  die W e rf ten  von H am axia  3) zu  d e n  an 
sehnlichsten  des A lterlhum s gehört.

So erscheint d en n  auch in  der G esch ich te 'nam en tl ich  
Cilicien stets als die G e g e n d ,  w o  de r  Schiffbau im  Gros
sen ge tr ieben  w urde . Als M ardon ius  dem  Befehle seines 
zo rnm iith igen  H errschers gehorchend  gen Hellas segeln  
w^ollte: rüste te  er die Schiffsmacht an  d en  K ü s ten  Cili-
c iens u n d  von do rt  zog er z u m  H ellespon t u n d  Athos-

1) Cf. Diod. I  X IV . c. 98.

2) Cf. Strab. p. 4 6 0 .: x k «)’ iaxlv rj nhioTtj xal öoy.tV ra v rn  tu (iIqij
nliovWtXv T7 ToiaviTj §vhin.

3) Cf. Strab. 1. c.
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G ebirge. Dasselbe geschah später  auch von Datis uncl Ar- 
taphernes  , u n d  noch  später  von Conon. D e n n  als d ieser 
von  P h arn ab azu s  d en  O berbefeh l  ü b e r  die Persische F lotte  
e rhalten  ha tte ,  da segelte e r ,  lieisst es be i  D io d o r ,  nach  
Cilicien u n d  tra f  h ier  die V o rkeh rungen  z u m  Kriege (dii- 
jzXevösv eis K ih x ia v  nanst za Ttgog zov noXe^ov rjzoifia&to.) *) 
U n d  w ie  oft h a b e n  nich t A n tigonus  u n d  D em etr ius  h ier  
unerschöpfliche H iilfsquellen  g e fu n d en ,  w e n n  ihre F lo tten  
vern ich te t  w a ren !  D aru m  erscheint d e n n  auch Cilic ien  
u n te r  d en  L an d sch a f ten ,  w e lche  A n ton ius  der  C leopatra  
schenkte : d e n n  w ie  ausdrücklich  d ieser  Nachricht b e ig e 
fügt w i r d , 2) sollte h ier  die K ö n ig in  Aegyptens die M it
te l  u n d  W eg e  finden, ihre Seem acht nachhaltig  zu verstär
ken . U n d  selbst bis in  die n eues te  Z e i t ,  w o  Ciliciens 
alte Städte längst in  T rü m m e rn  l iegen  u n d  seine Reich- 
th i im er  u n d  B evö lkerungen  v e rschw unden  s ind, ist w en ig 
stens in  d ieser  H ins ich t  der  G lanz des L andes  unversehrt  
g e b l i e b e n :  gegenw ärtig  das Sandschak vo n  Adana, hat es 
b ekann tl ich  nach  dem  A usb ruche  des ersten  Syrischen 
K rieges die U n te rh an d lu n g en  zw ischen  K aiser  M ah m u d  
u n d  M eh e m e d  Ali M onate  la n g 'g e h e m m t u n d  w iederho lt  zu 
zerreissen gedroht, u n d  es b e d a r f  bloss dieses Blickes au f  die 
Cilicische Geschichte, u m  die starre H artnäckigkeit  e rk lär
lich zu  f i n d e n , w o m it  de r  Pascha au f  die A b tre tung  u n d  
spä te r  au f  die B eibeha ltung  dieses Küstenstr iches  drang. 
W e n i g s t e n s  ka-nn die W ich tigke it ,  w elche  Cilicien zugleich  als 
S c h l ü s s e l  des T aurus  ha t ,  n e b e n  je n e m  u n e rm essb a ren  
V orthe ile  fü r  die Ägyptische M arine  n u r  als secundäres 
M o m e n t  in  Anschlag gebracht w erden .

K o m m e n  w ir  je tz t  a u f  die Inse l C ypern  zurück, so ist es 
a u g e n s c h e i n l i c h ,  w ie gross die Vortheile w aren ,  w elche an  
d en  Besitz derse lben  geknüpft  w aren . H ie r  hatte  m an  
n ich t  a lle in  reichliche G e le g e n h e i t , e ine furch tbare  See
m ach t zu  schaffen, so n d e rn  es k o n n te n  ü b e rd ie s ,  da m an  
in  den  gesch lossenen  u n d  geräu m ig en  B uch ten  b e i  Sala

J) Cf. Diodor. 1. XIV. C. 39.

-) Cf. Strab. 1. c.
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mis u n d  au f  ä n d e rn  P u n k te n  der  In se l  in  a llen  Jahresze i
ten  e in  gefahrloses O bdach  fand, in  unaufhörl ichen  Streif
z ü g e n  die Schiffswerften des n a h e n  Conlinen ts  beun ruh ig t ,  
die b e g o n n e n e n  A rbe iten  zerstört  u n d  so de r  Bau grösser 
F lo tten  e n tw ed e r  ganz h in te r tr ieben  od-er au f  Jah re  h in 
gehalten  w erd en .  Selbst P hö n ic ien  u n d  Ä gyp ten  lagen  
solchen  A nfä llen  ausgesetzt. N u n  ab e r  stancl d em  Gross
kö n ig e ,  se i tdem  die G riechische, in sbesondere  ab e r  du rch  
die weise Fürsorge  des Them istokles die A thenische Schiffs
m ach t e in en  so b e d e u te n d e n  A ufschw ung g en o m m en  hatte, 
n u r  m it  g r o s s e n  F lo t ten  der  Seew eg nach G riechen land  
offen. M usste  also n ich t u n te r  d e n  dam aligen  U m ständeno
die V ern ich tu n g  d e r  Persischen Seeherrschaft u n d  d e m 
nächst die A bsp erru n g  des Seeweges nach G riechen land  
die u n m itte lba re  Folge  der  E ro b e ru n g  C ypem s w e rd e n ?  
M an  en tgegne  hier  w enigstens n ic h t ,  dass die G riechen  
diese W ich tigke it  n ich t erkann t u n d  darum  u n b e n u tz t  ge
lassen hätten. D e n n  e inm al springt sie so h e rv o r ,  dass 
sie sich auch e iner  ganz  oberflächlichen B etrach tung  auf
d räng te ,  d an n  ab e r  fehlt es auch n icht än  e in em  directe- 
ren  Zeugn isse  des Alterthums. D en n  D iodor ,  w o  e r  im  
sp ä tem  Verlaufe des Krieges von de r  durch  C im o n  b e 
absichtig ten  W ie d e re ro b e ru n g  sp r ich t ,  sagt geradezu , dass 
d ieser  h iebe i  von  der  A nsicht geleitet w o rd en  se i ,  es 
w ü rd e  m it  d ieser  E ro b e ru n g  auch der  ganze Krieg  b e e n 
de t w e rd e n  (rov oXov TCoXsjiov TtQOXQL&tfösö&ca trjg K vnqov  
ndörjs ß ty ’ieiqcod'ELöh'ig). *) Ist es n u n  ab e r  gedenkbar ,  dass 
C im on  aus de r  E ro b e ru n g  e iner  e in ze ln en  I n s e l , w elche  
iiberdiess an  U m fang keinesw eges sehr b ed e u te n d  w ar, 
e in  solches Resulta t  gefolgert haben  k ö n n te ,  ohne  dass er 
gerade die Vortheile , die w ir  eben  e n tw ick e l ten ,  vor A u 
gen  gehabt h ä t te?  — So erklärt sich den n  a u c h ,  w a ru m  
w ä h re n d  de r  ganzen  Folgezeit  des Krieges die O pera t ionen  
der  G riechen  w iederho lt  gegen Cyperri gerichtet sind. 
D en n  die E igen tln im lichkeiten  de r  insularischen V erhält
n is s e , nam en tl ich  die V ersch iedenartigk eit der  Bevölke-

?) Cf. Diod. 1. XII. c. 4.



r a n g ,  v o n  w e lcher  n u r  e in  T he il  G riechischen, die grössere 
M en g e  Phön ic ischen  oder Ä gyptischen U rsp runges  war, 
ha t ten  e iner  d au e rn d en  E ro b e ru n g  vielfache H em nisse  b e 
re i te t ,  u n d  m uss ten  daher  von Seilen  de r  G riechen  eine 
M en g e  v o n  E xped it ionen  veranlassen. Schon Pausanias  
hatte  sich n ich t  in  den  Besitz der  g anzen  Inse l se tzen  k ö n 
n e n  , da Thucydides  *) von  ih m  ausdrücklich  sagt z a  
n o X X a  xatEötQE^ato , u n d  ebenso  w en ig  schein t e ine solche 
B ew ält igung  se inen  Nachfolgern g e lungen  zu sein. E b e n  
sie w a r  es v ie lm e h r ,  w elche  zuerst  vor u n d  nach d en  
Schlachten am  E u ry m e d o n ,  dan n  in  d em  Z e i tp u n k te , w o  
de r  Ägyptische A ufstand  u n te r  Inaros zum  A usbruch  
k a m ,  e n d l ic h ,  u m  andere r  w en ig e r  b e k a n n te n  Ziige zu  
geschw eigen, kurz  vor Cirnons T ode  zahlreiche F lo tten  an  
diese K üsten  rief.

Sollten indess  du rch  die b isherige  D arste llung  noch 
n ich t  alle Zw eife l  gehoben  sein, dass gerade die angedeu 
tete  u n d  ke ine  andere  A bsicht de r  -Eroberung  von  C ypern  
zu  G runde  gelegen h a b e ,  so w ird  doch b e im  H inb lick  
au f  die ändern  O pera tionspunk te  jede r  E in w a n d  hiegegen  
schw inden  m üssen . D e n n  jene  dreifache U n te rn eh m u n g  
ist als e in  einziges Ganzes zu be trach ten , dessen e inze lne  
Theile  in  so engem  V e rb än d e  zu  e in an d e r  stehen , dass 
de r  e ine auch d e n  än d ern  erklärt. So w äre  m i th in  die 
nächste  F ra g e ,  w e lche  m ilitärische V orthe ile  de r  Besitz 
v o n  S e s t u s  u n d  B y z a n z  gewährte.

Beide  Städte w a ren  b ekann tl ich  a u f  de r  Europä ischen  
Seite, Sestus am  H ellespont, Byzanz am  Bosporus be legen , 
b e id e  in  der G egend , w o  diese M eerengen  am  schm älsten  
w e rd e n  u n d  in  so günstigen  U m g e b u n g e n ,  dass sie selbst 
ohne  den  Besitz e ine r  Seem acht jede  Ü berfahrt  von Asien 
h e r  h e m m e n  konn ten . Insbesondere  galt abe r  Letz teres  
von  Sestus: d e n n  T heo p o m p u s  n e n n t  es geradezu  H e rr in  
d e r  Z ugänge  (xvqCciv tcov itccQodav) u n d  findet d en  G rund  
davon  tlieils in  d en  s tarken F es tu n g sw erk en  (die M au ern  
zw ischen  Stadt u n d  H afen  h a tten  z w e i  P le th ren  D icke),
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theils u n d  vorzüglich in  de r  R ich tung  wder  M eeresströ
m u n g  J). Aus d em  schw arzen  M eere  fliesst näm lich  e ine 
starke u n d  regelm ässige S tröm ung  durch  d e n  Bosporus, 
die P ro p o n t is  u n d  d en  H ellespon t d e m  M it te l -M e e re  zu, 
ab e r  so ,  dass im  H ellespon t n u r  nach  A s ien  h in  eine ge
fahrlose U eberfahrt  b e s te h t ,  w ä h re n d ,  w e r  nach  E u ro p a  
w i l l ,  d ie S trö m u n g  gegen  sich hat. D aher  m u s s te ,  w ie  
uns  Strabo erzählt  2) , w e r  aus A bydus nach Sestus fuhr, 
e rs t  acht S tad ien  w e i t  längs de r  A siatischen K üste  fort-  
schiffen, bis e r  Sestus gerade g eg en ü b er  w a r :  dan n  erst, 
abe r  n u r  in  e iner  s c h rä g e n , w e i t  ab füh renden  R ich tung , 
durfte  er  h in ü b e r r u d e r n ; u n d  den n o ch  b l ie b e n  fü r  ihn  auch 
so unsägliche S chw ierigkeiten  u n d  G efahren übrig .  U n d  
w e n n  auch n ich t  gerade  d ie se lb en ,  so ve re in ig ten  sich 
doch ähnliche günstige  U m stände  auch b e i  B y z a n z , so 
dass d ieser  O r t ,  als Schlüssel des schw arzen  M eeres ,  
schon  im  A lte r thum e  eines A nsehens genoss ,  w ie  es w e 
n ige  Städte besassen. U nbegreiflich ist es daher auch schon  
dam als e rsch ien en ,  w ie  die M eg a ren se r ,  w elche  w e i t  f rü 
h e r ,  als die M iles ie r ,  in  d iesen  G eg enden  ange lang t w a 
r e n ,  die -treffliche L ag e  dieses P un k tes  ü b e rse h e n ,  u n d  a u f  
de r  w eit  s c h l e c h t e r  b e le g e n e n ,  gegen ü b er l ieg en d en  Küste  
C halcedon g rü n d e n  konn ten . Bitter, ab e r  n ich t  m it  U nrecht, 
ha t sie deshalb  das Orakel zu  D e lp h i , ,B l in d e“ gescholten  3).

Bei e iner  solchen Lage ist n u n  ab e r  der  grosse m ili-  
ta irische N u tz e n ,  d en  dam als be ide  Städte fü r  die G rie
chen  h a b e n  m u s s t e n , u n v erkennbar .  I n  ih rem  Besitze 
w aren  sie B eherrscher des H ellesponts u n d  Bosporus u n d  
k o n n te n  jed em  fe ind lichen  H e e r e , das ü b e r  d iese Strassen 
zu L an d e  nach  E uropa  d r in g en  w o ll te ,  m i t  le ich ter  M ühe  
d e n  Z u g an g  verw ehren . E in  V o r lh e i l ,  w e lche r  u n te r  d en

1) Cf. S tra b . p . 407. q>r]ol tr jv  S tjotov QtoTtofntoq ßQ uyttuv  ß t v , tvtqurj
ö i  ä  IT tk i Q'fiO) aV VUTtTUV TTtlOq TOV X l f l f V U ' y .u l d u t  T U V T  Ol IV

xa l ö iu  (,ovV y.voiav h’vcu i w  xayodow . —■ A uch T hucyd ides n e n n t 
Sestus tpQovQiov x a l q>v}.uy.qv ro v  nuvroq  'E/.?.qo7t6vTov: cf. V III. 62.

2) Cf. S lrab . 1. c.
a) Cr. Strab. p. 22t.
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dam alig en  V erhä ltn issen  u n d  z u m a l ,  w e n n  de r  Seew eg 
g e s p e r r t  w o rd e n  w a r ,  übe raus  w ich tige  F o lg en  nach  sich 
zog. D e n n  n u r  ü b e r  Sestus u n d  Byzanz führte  dam als  der  
L a n d w e g  nach  G riech en lan d ,  da die L än d e rs treck en  u m  
d e n  K aspischen  See noch  z u r  terra incogn ita  gehörten , 
u n d  auch im  Falle  näh e re r  B ekanntschaft  schw erlich  ih re r  
N a tu r  ha lb e r  von  H ee ren  du rchzogen  w o rd e n  w ären . Der 
Besitz  von  Sestus u n d  Byzanz m uss te  sonach im  V ere in  
m i t  de r  E ro b e ru n g  v o n  C ypern  n o th w e n d ig e r  W e ise  ver
an lassen , dass G riechen land  fü r  alle Angriffe von Seiten  
d e r  P e r s e r ,  m o c h te n  sie von  der  See- oder  L andseite  k o m 
m e n ,  fo r tan  unzugäng lich  b l ieb ,  oder  w en igs tens ,  u m  jene  
aufgeführten  S perren  w ied er  zu  du rch b rech en  u n d  a b e r 
m als die Offensive zu  ergreifen , gefahrvolle u n d  riesenm äs- 
sige A n s tren g u n g en  nö th ig  w aren .

S om it g lauben  w ir  je tz t  als e in  sicheres E rgebn iss  auf
s te llen  zu k ö n n e n ,  dass die gleichzeitige E ro b e ru n g  von  
C y p e rn ,  Sestus u n d  B yzanz n ich t  die W irk u n g  eines b los
sen  Zufalles oder  vere inzelter  U rsachen, sondern  die Folge  
eines  e inz igen  w o h l  du rchdach ten  u n d  z u sa m m e n h ä n g e n 
d e n  P lanes gew esen  sei. Es galt n ichts m e h r  u n d  nichts 
w en ig e r ,  als durch  V er legung  de r  L a n d -  u n d  W asserstrassen 
G riechen land  d a u e rn d  gegen  d en  O rien t zu  sichern. Ob 
a b e r  d ieser  P la n  als W e rk  de r  A th en e r  oder  Spartane r  zu  
b e t ra c h te n ,  ob er ü b e rh a u p t  schon vor oder w ä h re n d  der  
B e lagerung  von  Sestus in  vo lls tem  U m risse  u n d  m it  k lar
s tem  B ew usstse in  a ller se iner  F o lg e n  g ew o ll t ,  oder  ob  er 
erst  m i t  oder  nach  de r  E ro b e ru n g  in  solcher W eise  zur  
A u sfü h ru n g  gelangt se i ,  dies s ind  F ra g e n ,  w o rü b e r  m an  
b e i  d e m  M an g e l  aller N achrich ten  nichts en tsche iden  oder  
n u r  uns ichere  V e rm u th u n g e n  w ag en  kann . A b e r  verheh len  
w o llen  w i r  w en igs tens  n ic h t ,  dass uns  de r  enge S inn  des 
S p ar tan e rs ,  de r  n u r  die nächsten  V erhältn isse  u n d  U m g e
b u n g e n  zu  b e re c h n e n  pfleg t,  fiir e ine I d e e ,  w elche  so 
w e i te  E n tfe rn u n g en  ins A uge fasst, w en ig  befäh ig t erschei
n e ,  u n d  dass daher  unsers  B edünkens  der R u h m  derse lben  
allein  d en  A thenern  gebühre .  H atte  doch  Leolychides nach 
d e r  Schlacht b e i  Mykale köpf- u n d  thatlos den  Io n e rn  Asi
ens ke in en  ä n d e rn  R a th  zu  erlhe ilen  gewusst, als m it  W e ib
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Uncl K in d  nach E uropa  au sz u w a n d e rn ,  u n d  gleich als er 
diese  Lächerl ichke it  ve rw orfen  s a h ,  du rch  ke in  F lehen  
sich b ew eg en  lassen u n d  die R ückfahrt  nach H ause  ange
tre ten!  N ur die A thener  w a ren  geb lieben ,  u n d  sie, w ie  die 
Io h e r ,  w aren  es g ew esen ,  w elche  Sestus nach  langw ie r i
ger B elagerung  z u r  U ebergabe  zw angen .

Doch w ie  dem  auch se i ,  solche u n d  ähnliche  F rag en  
k ö n n e n  a u f  die grössere oder m in d e re  H a l tba rke it  des ge
w o n n e n e n  Resulta tes w e i te r  von k e inem  Einfluss sein, u n d  
dieses R esu lta t  ist völlig ausre ichend , u m  zugle ich  das 
D unkel ,  w elches b ish e r  ü b e r  dem  Fortgange des Persisch- 
G riechischen Krieges ruh te , m ehrse i t ig  aufzuhellen . W e n 
den  w i r  uns näm lich  zu je n e n  F o lg eze i ten ,  so treffen w ir  
liier e ine auffallende L ee re  an  kriegerischen  Ereignissen, 
da bis zu m  le tz ten  F e ldzuge  C im ons gegen  C y p e rn ,  also 
w ä h re n d  voller dreissig Jahre , n u r  zw e ie r  w ich tige r  Bege
b e n h e i te n ,  de r  D oppelsch lacht am  E u ry m ed o n  u n d  des 
K riegszuges gegen  Aegypten, E rw äh n u g  geschieht. Forscht 
m a n  d e r  Ursache e ine r  solchen, dem  A nscheine  nach aller
d ings rä thselhaften  E r s c h e in u n g , n a c h ,  so s ind  jedenfalls  
n u r  zw e i A n n a h m e n  g ed en k b a r :  e n tw e d e r  näm lich  w ar  
jene  Z e it  w irk lich  arm  an  b e d e u te n d e n  E re ign issen  oder  
die Schuld  m uss dem  V erlu s te  von N achrich ten  au fgebür
de t w erden . H ie r  eben  sah m a n  sich ab e r  b ish e r  ganz  
ausser Stand, das R ichtige zu w ählen . Die erstere A n n ah -7 O
m e  m usste  näm lich  als un e rk lä rb a r  gelten, w e n n  m a n  n ich t  
zu  de r  durch  nichts zu rech tfertigenden  Hypothese greifen 
wollte , dass der Persisch-Griechische Krieg  durch  W affen 
stillstände oder Friedenssch lüsse  w ied e rh o l t  u n d  auf  lä n 
ger h in  u n te rb ro c h e n  sei;  u n d  so b l ieb  b los  d ie  A nklage  
gegen  die Schriftsteller übrig . T h u c y d id e s ,  D iodor  u n d  
P lu t a r c h , so m ein te  m a n ,  hä tten  uns von  e in em  grossen 
R e ich th u m  von Thatsachen  n u r  e ine oder andere  B egeben
heit  e rhalten , u n d  so w äre ,  w as w ir  w ü s s te n ,  im  V erhält-  
niss zu  je n e r  th a ten re ichen  V erg an g en h e i t  b loss als ä rm 
liches , zufällig  geborgenes W rack  zu b e t r a c h t e n : e ine
A n s ich t ,  der  w ir  jedoch  en tsch ieden  en tg eg en tre ten  m üs
sen. D enn  auch z u g e g e b e n ,  dass m anche  Vorfälle  u n d  
k le inere  U n te rn e h m u n g e n  n ich t au fgezeichnet w o rd e n  wii*

9 *
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r e n ,  w ie  d e n n  ausser d en  Streifziigen u n te r  Perik ies  u n d  
E p h ia l t e s , de ren  A n d e n k e n  uns  n u r  gelegentlich  erhalten  
w o rd e n  ist, gewiss noch  andere  ähnliche  s ta t tgefunden  ha
b e n  , so s ind  doch e in igerm assen  w ich tige  B egebenhe iten  
v o n  Thucydides w en igs tens  n ich t  ü b e rg a n g e n  w orden . D a
gegen  s tre ite t m indes tens  die A b s ich t ,  w elche  er be i  sei
n e n  U eberl ie ferungen  vo r  A ugen  halte. W ie  e r  selbst sagt, 
w ollte  er  näm lich  von d en  B eg eb en h e i ten ,  w e lche  zw i
schen  die Schlachten  b e i  P latää u n d  Mykale u n d  d e n  A n 
fang  des Pe loponesischen  K rieges fa l len ,  e in en  g en au en  
u n d  m öglichst um fassen d en  Abriss  g e b e n ,  w e il  hieflir bis 
d a h in  k e in  and e re r  G esch ich tsch re ib e r , als H ellanicus, 
v o rh a n d e n ,  d ieser  abe r  kurz  u n d  nam en tl ich  in  chronolo
gischer H ins ich t  ganz  unzuverläss ig  sei (sy^ccipa dh a v ta  
uai trjv ixßokrjv to v  loyov  inoL7]6<x[iriv dia rode , ö t t , toig tcqo 
ifiov ocTtecöLV ialiTCeg rov to  rjv to  %coqlov xai rj ta  tiqo r a v  
M rjdixav 'EXXrjvixa gvvsvföeGav rj a v ta  t u  MiqÖLxd' zo v ra v  
de odJteg xa l ?fyccto i v  t y  ’A tr ix  fi £vyy(ja<p f] 'EXkavixog ß  Q a- 
% e a s  v s  x c il  zoTg  x q o v o l s  o v a  c a t Q t ß a g  i7t£^,vi]6d-r] 1). 
W ü r d e  sonach die A n n a h m e ,  dass tro tz  solcher V ersiche
r u n g e n  B edeu tendes  vo ren tha lten  w o rd e n  se i ,  n ich t  e in en  
d irec ten  Angriff  e n tw ed e r  au f  die W a h rh e i t  oder  a u f  die 
F äh ig k e i ten  dieses grossen H is torikers  invo lv iren?  U n d  
w e r  m öch te  w o h l  e in en  Thucydides solcher M ängel  b e 
schu ld igen  w o llen ?

N u r  d ie  erstere A n n a h m e  k a n n  sonach die zulässige 
se in ;  u n d  es b e d a r f  auch nach  d e m  b ishe r  Gesagten n u r  
des H inb lickes  au f  die n u n m e h r ig e  gegenseitige Stellung 
de r  b e id e n  s tre i tenden  P a r te ie n ,  u m  h ie r  alle Schw ierig
ke i ten  bese itig t  zu  finden. E r  ze ig t uns  n ä m l ic h , dass 
b e d e u te n d e  U n te rn e h m u n g e n  fortan von  ke ine r  Seite m ö g 
lich  w aren . D e n n  w as zunächst die Pe rse r  a n b e la n g t ,  so 
w ird  die O h nm ach t ih re r  kolossalen M ach t seit der  A us
fü h ru n g  des vorh in  en tw icke lten  O pera tionsp lanes leicht 
erklärlich u n d  ist auch schon vo rh in  m ehrfach angedeu te t

’) Cf. Thucyd. ]. I. c. 98.
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w orden . Seit d e r  W e g n a h m e  d e r  besag ten  Bollwerke ganz 
von G riechen land  ab g eschn it ten ,  k o n n ten  sie näm lich  n u r  
im  Besitze grösser F lo tten  e ine  W ie d e re ro b e ru n g  u n d  
dem nächst  aberm alige  Angriffe au f  Hellas w agen . W ie  
a b e r  du rf ten  sie hoffen , je  w ie d e r  zu  e iner  Seem acht zu 
g e lan g en ,  w ie  sie u n te r  X erxes u n d  früher  u n te r  Datis 
u n d  A rtaphernes  an  G riechenlands K üste  e rsch ienen  w ar?  
C ypern  w a r  verloren  gegangen  oder  doch  d e m  grössten  
T heile  nach d en  Griechen u n te rw orfen , u n d  so ausser  S tand, 
seine re ichen  H iilfsquellcn  n u tz b a r  zu  m ach en ;  die Küste  
Ciliciens bes tän d ig  b ed ro h t ,  die n ah en  Bergvölker in  Auf
r e g u n g ;  d ie  Gestade K le inasiens im  R evo lu tionszustand ;  
A egyp ten  Jah re  lang  em pört:  also gerade  die L änder ,  w elche 
b ish e r  die re ichhaltigsten  M itte l  z u m  Schiffbau gew ährt 
h a t te n ,  en tw ed e r  ganz en tr issen  oder  doch  u n n ü tz  gew or
den . N u r  P hö n ic ien  u n d  de r  rückw ärts  l iegende  L ib a n o n  
w a re n  noch  übrig ,  abe r  die Herrschaft zu r  See zu  sichern, 
fü r  sich alle in  n ich t  ve rm ö g en d  genug. D aher d e n n  fort
an  die doppelte  E rsch e in u n g :  e in m a l ,  dass die Persische 
Seem acht im  V erg le ich  zu  der  f rü h e m  Z e it  n u r  noch  in  
e ine r  sehr m assigen Stärke erscheint, u n d  dann , dass diese 
Schiffe fast n u r  Phönic ische  sind. E b e n  so w en ig  w a re n  ab e r  
fe rne r  auch die G riechen  je tz t  im  S tan d e ,  d en  Krieg  m it  
K raft  zu führen. D e n n  w ie  die Pe rse r  de r  Seem acht b e 
du rf ten ,  u m  wichtige  E reignisse zu  veran lassen , so ha tten  
die G riechen  starke L an d h eere  nöthig. D en n  n u r  so durf
te n  sie d en  Krieg  ins In n e re  Asiens h in ü berzusp ie len  u n d  
in  de r  G rundveste  d e n  P ers ischen  Koloss zu  e rschüttern  
w agen . A b e r  theils die Schwäche ihres L andes ,  theils ei
gene U ne in igke it  w a ren  h ie ran  h inderlich . Seitdem  n ä m 
lich  die N esiö ten  u n d  J o n e r  d e n  B u n d  m it  Sparta aufge
g eb en  u n d  sich u n te r  die P a n n e r  A thens gestellt ha tten , 
gebo t  Sparta sein  tiefgekränktes Ehrgefühl, v o m  K am p f
p lä tze  ab zu tre ten ;  u n d  so schied  gerade de r  Staat aus, w e l
cher a lle in  u n te r  a llen  H ellen ischen  S täm m en  eine b e d e u 
tende  L a n d m a c h t  besass. D ie s , sow ie  das noch  grössere 
U n h e i l ,  dass die ste igende E ifersucht Spartas au f  A then  
langjährige  G ährungen  u n d  V e rw ir ru n g e n  im  I n n e r n  G rie
chenlands hervorrief  u n d  zu le tz t  zu  la n g e n  u n d  b lu tigen
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B ürgerk riegen  fü h r te ,  m uss te  dem n ach  au f  Griechischer 
Seite  e ine  kraftvolle F ü h ru n g  des Krieges unm ög lich  m a 
chen. So d reh t sich d e n n ,  jene  grössern  U n te rn e h m u n g e n  
abgerechnet ,  Alles n u r  noch  u m  gewichtlose H in -  u n d  H er
z ü g e ,  u n d  de r  grossarlig  epische C harak te r ,  w e lche r  
b is  dah in  d iesem  K riege  all u n se r  In te resse  u n d  unse re  
B e w u n d e ru n g  zu w an d le ,  hat nach  d en  Schlachten von  Pla- 
tää u n d  M ykale sich nach  u n d  nach  spurlos verflüchtigen 
m üssen . D r .  B e  e k e l .

V . S c h r e i b e n  d e s  H u m a n i s t e n  J o a n n e s  M u r s a e u s  
a n  d e n  S t a d t r a t h  z u  C o e s f e l d  a u s  d e m  

J a h r e  1 5 4 3 .

V o r b e m e r k u n g .

I c h  the ile  n achs tehend  aus dem  h iesigen  städtischen A r
chive den  Brief  e ines von H a m e lm a n n  in  d en  B üchern  de 
viris in  W estpha lia  erud itione  scrip tisque  i l lustr ibus u n d  
in  der  historia ecclesiastica ehrenvoll e rw äh n ten  H u m a n i 
s ten  m it  *), von d e m ,  soviel ich w e i s s , b ishe r  nichts G e
schriebenes  b e k a n n t  ist. Jo an n es  M ursaeus w ar  nach  H a 
m e lm a n n  in D o r tm u n d  g e b o re n ,  s tand  e ine Ze itlang  de r  
Schule ad  St. M ar t in u m  in  M ü n s te r  als R ec to r  v o r ,  von  
w o  er  in  g le icher E igenschaft  nach  Coesfeld u n d  von h ier  
nach  W ese l  ging. In  W ese l  w a r  er bere its  im  Jahre  1540 
R a th sh e rr  u n d  m achte  sicli besonders  u m  die Stiftung des9 o
dortigen  G ym nasium s verdient. M e in e  B e m ü h u n g en ,  ü b e r

*) Joannes M ursaeus, T rem on ien sis, hodie Senator urbis W esaliensis, 
vir d octu s, Cosfeldiae praefuit scholac et simul M onasterii ad St. 
Martinum antequam W esaliam  veniret. Hamelm. de viris in W est
phalia eruditione scriptisque ilJuslribus lib. IV. pag. 2 1 0 .,  211. —- 
Ideo anno 1540 totus Senatus, in quo praeter praedictos atque etiam  
Theodorum  Grovium et Joannes Mursaeus cet. Id. Hist, eccles. 
p. 1016.
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seine W irk sam k e i t  in  W ese l  u n d  ü b e r  seine fe rn e m  
Schicksale A uskunft  zu  e rha lten ,  s ind  ohne Erfolg ge
b lieben . O hne d em  Inh a l t  des nach s teh en d en  Schrei
b en s  e ine grössere W ich tigke it  b e iz u le g e n ,  als derse lbe  
h a t ,  g laube ich d o c h ,  dass es schon w e g e n  de r  "Wär- 
m e  des christlichen u n d  relig iösen Sinnes, w elche  de r  V e r
fasser an  den  T ag  leg t ,  von  e in igem  Interesse  sein  w ird. 
Es hat in  n eu e re r  Z e it  an  A n d eu tu n g en  n ich t  gefeh lt ,  als 
ob  „ d a s  h u m a n i s t i s c h e  T r e i b e n “  des sechszehn ten  
Jah rh u n d e r ts  von e ine r  christlichen u n d  relig iösen Gesin
n u n g  nich t beseelt  gew esen  sei. H ie r  ist doch ein  Beispiel 
vom  Gegentlieil. S ö k e l a n d .

C onsulibus sena to r ibusque  u rb is  C osve ld ianae , om nis 
iustitiae  am antissim is viris m eisque  veteribus amicis.

Gratia e t  pax  a dom in o  Jesu  Christo , servatore nostro :

Quo n ih i l  in  terris ad finem solis ab ortu 
M itius excepto n e m in e  m u n d u s  habet.

Pacifica in  C hris tum  re d em p to rem  n o s tru m  fides, et 
vera vetusque erga Cosveld ianam  re m p u b lic a m  amicitia  
haec m e scribere suadent.

V os eq u id em  p e r  m isera tion is  (-es) dei patris hor to r  et 
obsecro, viri hum aniss im i,  u t  scholae vestrae lae taeque iu- 
ven tu ti  b e n e , graviter sancteqtie  regendae  operam  detis. 
V ob is  coelitus est ea com m issa salus et u rb is  cura  tu en -  
dae. L audes  et com m oda m agna  vobis re ique  pub licae  
vestrae inde  Ventura sedulo  p e rp en d i te  quaeso: h inc  fax 
m en tis  h o n e s ta e , g lo r ia , vos acuat om nes.

M e m e n to te ,  patres conscr ip ti ,  secu n d u m  p r inc ipes  et 
episcopos n e m in e m  magnificentius de re pub lica  posse 
m e re r i ,  q u am  lud i  literarii  m a g is t ru m , si ru d ib u s  adhuc  
et in quem vis  l iab itum  sequacibus an im is  m e n te m  instil- 
la t  Christo d ig n am  easque l i te ras ,  quae  sem p er  op tim o  
cu ique  p lacuerunt.

L u d i  literarii  p raecep to rem  esse p ro x im u m  regno  m u- 
nus  est. A n  p u tam us  so rd idam  esse fu n c t io n e m , p r im a m  
illam  aela tem  optim is literis e t  Christo s ta tim  im b u ere ,  
to tq iie  iirobos, doctos et integros viros pa tr iae  reddere?
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Incloctorum s tu l to rum que  op in ione  h um iliu s  e s t ,  re  longe 
sp lend id iss im um . E ten irn  si ethnicis qu o q u e  sem per  prae-  
c la rum  m agnif icum que  fu it ,  de repub lica  b e n e  m e re r i ,  di- 
cam  audac te r  d icam q u e  constan te r ,  n e m o  m elius  de ea 
m ere tu r ,  q u am  rud is  puer i t iae  fo rm ato r  et magister, m odo 
p ro b u s ,  do c tu s ,  in teg e r  vitae et evangelicae veritatis m a- 
ies ta tisque  fuerit  am ator. P lu s  deb e t  et potest  Christi di- 
sc ipulus p ra e s ta re ,  q u a m  m u n d i  ph ilosophus, gloriae ani
m a l  et popu lar is  aurae a tq u e ,  u t  verbis u ta r  H ieronym ia- 
n i s ,  ru m o ru m  venale m anc ip iu m : P l in iu s  i l l e , o lim  Tra-
ia n o  im pera to r i  fam iliariss im us, vehem en te r ,  inqu it ,  in ter-  
e ra t  ves tra ,  q u i  patres es lis ,  l iberos vestros hic potissi- 
m u m  discere. U b i  en im  aut iucund ius  inoraren tu r ,  q u a m  
in  pa tr ia?  au t pudic ius  c o n t in e re n tu r , q u a m  sub oculis 
p a re n tu m  ? au t m in o re  s u m t u , q u a m  dom i?  Edocean tu r  
h ic ,  q u i  hic n a sc u n tu r ,  s ta t im que  ab  infanlia  natale  solum  
a m a r e , f requen tare  consuescant.

X qiGtov C hris t ique  sacrosanctum  v e rb u m  ediscant 
an te  äXcpa et ß ijta  t e n e l l i !

P a u lu s ,  apostolici decus im m o rta le  sen a tu s ,  n o n n e  
sanctiss im e d ix it :  A t tu  persistito  in  h is ,  quae  didicisti, 
e t  quae  t ib i  concredita  sunt, sciens a quo  didiceris et q u o d  
a  pue ro  sacras literas n o v e r is ,  quae  te e ru d i tu m  reddere  
p o ssu n t  ad  salu tem  p e r  f id e m , quae  est in  Je su  Christo ? 
E c c e , in q u i t ,  a p u e ro ,  puero!

T an ta  es t ,  au tore  A urelio  A u g u s t in o ,  C hris t ianarum  
profunclitas l i te ra rum , u t  in  iis quotid ie  prolicerem , si eas 
solas ab  in eu n te  puer it ia  usque  ad decrep itam  senec tu tem  
m ax im o  o tio ,  su in ino  Studio, m c lio re  ingenio  conai’er ad- 
discere .

Bonas artes et linguas discat Cosveldiana iuventus; 
sic ta n d e m  in  m aius  m e liu sque  respub lica  crescet.

T hem istocles  oliin ille, A then iens is  c larissimus, adhuc 
e t iam  p u e r  vehem ens  ad m o d u m , m agna sem p er  a tque  exi- 
m ia  spectabat. INam cu m  ei in  disciplinis perc ip iendis  
qxtiescere a tque  an im u m  laxare licebat, n o n ,  u t  re l iqu i  so- 
len t  pue r i ,  ludis et inertiae  se dedeba t ,  sed [in] exeogitandis 
oration ibus com ponend isque  assidue versaba tu r :  ex quo
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tan d em  effectum est,  u t  posteriori  tem pore  n o n  curaret, 
quocl i r r id e re tu r , cum  canere  nervis in  conviviis recusas- 
s e t , u b i  q u u m  se nescire  illa d ix isse t ,  a tque  ei d ic tum  
esset: q u id  ig i tu r  nosti.r> gi'avius et asperius r e s p o n d i t : 
R em p u b licam  ex parva  et obscura m ax im am  et clarissi- 
jn am  reddere  posse. O vocem  am o en iss im am ! O felicem  
i l lum  , qu i haec facere et consequi posset!

E greg ium  san c tu m q u e  sane m u n u s  est  fovere literatos, 
sublevare d isc ip linas ,  munificentia  ac liberalita te  p ro seq u i  
do c tr in a ru m  professores. E st haec ad  ae ternam  gloriam , 
n o n  m ih i  sed  doctissimis c red ite ,  via. H o n o r  alit a r t e s !

Inv io lab il ibus  su ccu m b u n t  o m nia  fatis,
Inclyta virtutis gloria i»ola m a n e t ;

Q uam  p ep e r i t  doctis speciosa scientia fam am ,
H an e  nostrae  possun t n o n  abolere  m anus .

M agnitudo  re i  longam  ora t ionem  fortasse desidera t:  
sed  quia  a n im o ru m  coniunctio  brevita te  contenta  est, hanc 
q u a lem cu n q u e  adm on it iu n cu lam  aequ i b o n iq u e  consulite, 
ro g o ,  l ium anissim i viri. Moses ille sanctissim us Je tro  Con
sil ium  n o n  est a s p e r n a t u s .  Sit Arobis s tud io rum  su m m a 
re v e re n t ia , s u m m u s  am or  stud iosorum .

Bene valete in  Christo  coelique so lique  m onarcha.
E x  W esalia  Christopoli.
A n n o  ab o rbe  red em p to  sesquim illes im o 43. M ense  

Julio .

J o a n n e s  M u r s a e u s ,  
to tu s , m ih i  credite  , vester.



Z W E I T E  A B T H E I L U N G :

RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

I. H a n d b u c h  L a t e i n i s c h e r  S t i l ü b u n g e n  f ü r  d i e  
o b e r e n  K l a s s e n  d e r  G y m n a s i e n  v o n  D r .  C. J.  
G r y s a r .  K ö ln  1839. 8.

I V t i t  w ah re r  F re u d e  b r in g e n  w ir  e in  Buch z u r  Anzeige, 
das sich n ich t  n u r  u n te r  d en  m eis ten  de rse lben  A rt au f  
das Vortheilhafteste  auszeichnet, sondern  auch unab h än g ig  
v o n  a ller V erg le ichung  fast in  jed e r  Rücksich t e in  vo rzüg 
liches L o b  verdient. D ie A ufgaben  s in d  für  die Schüler 
der  ob e ren  K lassen e ingerich te t ,  d. h. fü r  so lche, die der 
jedesm aligen  H in w e isu n g  au f  die R ege ln  der  gew öhn li
chen  G ram m atik  n ich t m e h r  b ed ü rfen  oder doch n ich t  
m e h r  b e d ü rfen  sollen. D ie  v o n  e in em  ähn lichen  S tand
p u n k te  aus zusam m enges te l l ten  u n d  viel gebrauch ten  Auf
gaben  von Z u m p t  u n d  von W e b e r  le iden  be ide  an e in em  
sehr b e d e u te n d e n  F e h le r :  j e n e ,  in d em  der  Inh a l t  zw ar  
d u rch w eg  anz ieh en d  u n d  b e le h re n d ,  die A n m e rk u n g e n  
a b e r  fast ohne  A u sn ah m e so eingerich te t  s in d ,  dass dem  
Schüler durch  d iese lben  das R ichtige n u r  b e fo h le n ,  e in  
eigenes Urtheil  ab e r  u n d  e ine bedächtige  A usw ahl zw i
schen d e n  äh n l ich b ed eu ten d en  W ö r te rn  u n d  R ed en sa r ten  
n ich t gestattet, u n d  vor n ah e liegenden  G erm an ism en  n ich t 
gew arn t  ist. A usserdem  ist das Buch fast u n b rau ch b a r  
g ew o rd en  durch  die A rbe it  jenes  n am en lo sen  b a i u l u s ,  der  
d en  L a te in ischen  T ex t  de r  A ufgaben  fast a llen  Schülern  
in  d ie  H a n d  gegeben  h a t .  Die Ü bungsschu le  von W e b e r
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a b e r ,  z w a r  z iem lich  reich an  gu ten  B em erk u n g en  ü b e r  
L a tin i tä t  uncl durch  die A n m e rk u n g e n  vor d e m  Z u m p t-  
schen  W erke  ausgeze ichne t ,  ist e in  w ahres  M u ste r  n u tz 
loser Schwerfälligkeit u n d  V e rw o rre n h e i t  d e r  Darste llung, 
w odurch  das Buch b e i  d em  w e n ig  an z ie h e n d en  Inha lte  
jed em  Schüler in  W ah rh e i t  verhasst w i r d  u n d  w e rd e n  
muss. Beide F eh le r  s ind  von Grysar durchaus ve rm ieden ,  
in d e m  n ich t  n u r  de r  Inha lt  der  A ufgaben  u n d  die D ar
s te llung  durch  M annigfa ltigkeit  u n d  A n m u th ,  so n d e rn  
auch  nam en tl ich  die B em erk u n g en  ü b e r  L a tin i tä l  du rch  
treffende B eze ichnung  u n d  angem essene  M itthe ilung  vor 
den  g e n a n n te n  Schriften sich b e d e u te n d  auszeichnen.

Das Grysarsche H an d b u ch  en thä lt  a u f  233 Seiten 62 
abgeschlossene Stücke in  3 A b th e i lu n g e n ,  zuers t  Ü berse t
z u n g e n  aus n e u e re n  L a te in ischen  S ch r if ts te l le rn , d a n n  
Ü berse tzu n g en  aus G riechischen Prosa ikern , endlich  Siiik-o
ke aus D eu tschen  Schriftstellern. Bei de r  W a h l  derse l
b e n  ist zu  ta d e ln ,  dass in  d e r  ersten  A bthe ilung  5 Stücke 
m itge the il t  s in d ,  w elche  sich auch b e i  Z u m p t  f in d en ,  n a 
m en tl ich  a uch ,  w e il  von d iesen  de r  Late in ische  T ex t zu  
verb re i te t  ist. E b e n  das gilt in  de r  zw e iten  A b th e i lu n g  
von  der  E rzäh lu n g  ü b e r  Did. Ju l ia n u s ;  a u c h  die P a r t ieen  
aus P la to ’s Krito  u n d  d e r  Apologie des Sokrates hä tten  
b il l ig  w eg b le ib en  so l len ,  da sich die W olfsche  Ü berse t
z u n g  de rse lben  du rchw eg  u n d  sehr zw eckm ässig  in  d en  
H ä n d e n  der  Schüler befindet. A usserdem  hä tten  die Stük- 
ke aus d en  G riechishen  P rosa ike rn  alle von  H errn  Gry- 
Äar selbst aus dem  G riechischen übe rse tz t  u n d  n ich t  aus 
schon v o rhandenen  Ü b e rse tzungen  wörtlich  m itgetheil t  w e r 
d e n  sollen: h iedurch  ist e ine im m e r  grössere E n tfe rn u n g  
vom S inne des Originals fast unverm eid lich  gew orden , e in  
Ü b e ls ta n d ,  d em  d u r c h  die zugefüg ten  A n m e rk u n g e n  n u r  
zu w e ilen  gehörig  v o r g e b e u g t  ist. Fast gänzlich  hätte  dies 
geschehen  kö n n en ,  w e n n  die Deutsche Ü b e rse tzu n g  selbst 
z u r  W ied e rü b e rtrag u n g  ins Late in ische  e ingerich te t  wäre. 
I m  Ü b rigen  em pfeh len  sich säm m tliche  Stücke sow ohl 
durch  M annigfaltigkeit im  A l lg e m e in e n ,  als durch  In h a l t  
u n d  Darste llung im  E inze lnen .



140

Die A n m e rk u n g e n  b e z ieh en  sich hauptsächlich  auf  d e n 
jen ig en  Xheil der  L a te in ischen  G ram m atik ,  de r  in  den  m ei
s ten  H a n d b ü c h e rn  de rse lben  e n tw ed e r  sehr dürftig  oder 
gar n ich t  b eh a n d e l t ,  vo n  e in igen  G ram m atik e rn  sogar a b 
sichtlich aus d erse lb en  v erw iesen  w ir d , au f  synonym ische 
u n d  sonstige stilistische A ngaben . F ü r  die oberen  Klas
sen ist gerade d ieser  T he il  d e r  G ra m m a tik ,  au f  die rechte  
A rt  dargeste ll t ,  de r  anz iehendste  u n d  b e leh ren d s te ;  u n d  
w il l  m an  auch w as z u r  Beschaffung des e igentlich  L a te i
n ischen  M ateria ls  g e h ö r t ,  ganz  in  die W ö r te rb ü c h e r  ver
w e is e n ,  so sollte doch je d e n  Falls die L eh re  von  de r  L a 
te in ischen  S a tzb i ld u n g ,  d e r  W orts te l lu n g ,  d e m  P e r io d e n 
b a u  u. s. w . in  u n se rn  G ram m atiken  fü r  die ob eren  K las
sen  n ich t  f e h le n , sondern  in  e inem  k u rzen  u n d  kräftigen 
G a n z e n ,  abe r  m it  m e h r  R ücksich t au f  die A n w e n d u n g ,  
als in  de r  Z u m p tsc h e n  so genann ten  syntaxis o rn a ta ,  d e m  
Schüler  vo r  A u g en  gelegt sein. K einesw eges  w ü rd e  dies 
e ine  n eu e  Last fü r  d e n  L e rn e n d e n ,  so n d e rn  e in  M itte l  zu  
n e u e r  f reud ige r  B e leb u n g  se in ;  u n d  ich b in  überzeug t,  
w e i l  das Grysarsche H a n d b u c h  Vieles der  A rt in  d en  A n 
m e rk u n g e n  k lar  u n d  angem essen  vorführt ,  so w ird  b e i  den  
ü b r ig e n  gu ten  E igenschaften  desse lben  sich der  Schüler 
b a ld  m it  eb en  so grösser L ie b e  d ieser  A ufgaben  b ed ienen ,  
m i t  w ie  grösser A b n e ig u n g  er b ish e r  in  d em  W e b e rsc h en  
U b u n g sb u c h e  gearbe ite t  hat. B esonders  a n z ieh en d  u n d  
b e le h re n d  w e rd e n  ab e r  die Grysarschen A n m e rk u n g e n  da
d u rc h ,  dass er  m eis tens  n ic h t ,  w ie  seine V o rg ä n g e r ,  an 
g ib t ,  w e lch e r  A usdruck  jedesm al zu w äh len  is t ,  sondern  
die synonym en  W ö r te r  u n d  R ed en sa r ten  m it  du rchw eg  
k la re r  u n d  scharfer A n g ab e  ihres U nterschiedes in  d e n  
A n m e rk u n g e n  z u sam m en s te l l t ,  nach  dessen  r ich tiger  Auf
fassung  d em  Schüler selbst die W a h l  übe rla ssen  u n d  
le ich t ist.

W ie  in  d e m  b ishe r  B e rü h r ten  v o n  H rn .  Grysar m e i
stens de r  richtige W e g  eingeschlagen  i s t ,  so v e r d i e n e n  

a u ch ,  w ie  im  A llg em e in en  schon an g ed eu te t ,  d i e  e in 
z e ln e n  B em erk u n g en  du rch w eg  als treffend a n e r k a n n t  zu  
w erd en .  Dass ab e r  h ie r in  je d e r  I r r th u m  v e r m i e d e n  u n d  
im m e r  clas  ̂Beste geg eb en  s e i , w a r  ebenso  w e n ig  vor der
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P rü fu n g  des Buches zu  e r w a r t e n , als es nach  Auffindung 
des U n g en au en  d em  V erfasser  besonders  hoch anzurech
n e n  ist. I n  d ieser  Rücksich t w o llen  w ir  die von uns  b e 
m e rk te n  grösseren U ngenau igke iten  u n d  U nrich tigkeiten  
herausheben ,  als e in en  Beitrag z u r  e tw a igen  V ervo llkom m 
n u n g  des Buches.

M i t  W i l l e n  p. 2. lässt sich n ich t  du rch  volens ü b e r 
se tzen ;  es ist gleich a b s i c h t l i c h ,  also de industr ia  u. s. w. 
M it  d e m  W il le n  des Vaters heisst volente patre . p. 3. 
l i e i s s t e s ,  a u f t r e t e n  als Schriftsteller dürfe  n ich t  durch  
existere g egeben  w e rd e n ;  u n d  doch w ird  p. 79. gerade 
dieses W o r t  in  de rse lben  B edeutung , u n d  zw ar  m it  Recht, 
em pfohlen . E benso  heisst es p. 3 ., das A dverb  l i e b e r  
w ü r d e ,  w e n n  w o l l e n  fo lge ,  m it  d e m se lb e n  i m m e r  in  
malle  zu sam m e n g e z o g en ;  dasselbe w i rd  p. 141. gesagt, 
n u r  dass es h ier  statt des i m m e r  r ichtiger g e w ö h n l i c h  
h e is s t ,  w iew o h l  auch das w a n n  n äh er  angegeben  w e r 
d e n  musste. Ü b e rh au p t  ab e r  findet sich mehrfach d ie 
selbe B e m erk u n g  doppelt  ge se tz t ,  ohne dass sie gerade 
das e ine  Mal en tw ed e r  vollständiger oder  m e h r  fü r  die 
vorl iegende  Stelle be rech n e t  wäre. So p. 5. n e q u e  u llus 
u. s. w. statt et nu llu s ;  dasselbe p. 68.; e i n  w a h r e r  C i c e r o -  
n i a n e r  vere Ciceronianus, ebenso  p. 66. e i n  g r ö s s e r  G e 
l e h r t e r  n ich t m agnus  doctus, sondern  vir  doctissimus (oder 
v ir  egregie doctus), in  b e id en  F ä llen  m it  derse lben  R e 
ge l ,  dass das Adjecliv  vor e inem  än d e rn  als Substan tiv  
geb rauch ten  Adjectjv  Late in isch  e in  A dverb  w e rd e n  m üsse ;  
l a s s e n  p. 9 . ,  p. 2 6 . ,  p. 29 .,  p. 91.; g a n z  p. 17. u n d  p. 
71.; A l l e s  b e r u h t  d a r a u f  p. 19. u n d  p. 25 .;  q u i e s  u n d  
t r a n q u  i l l i t a  s p. 23. u. p. 95.; u l t r o ,  s p o n t e  etc. p. 
28. u n d  p. 131.; s t i l u s  p. 31. u n d  p. 48.; u n d  ausserdem  
noch  e ine z iem liche  A n zah l an d e re r  W ied e rh o lu n g en ,  w o  
es gewiss im m e r  zw eckm ässiger  gew esen  w ä r e ,  n u r  au f  
d ie f r ü h e r e , volls tändig  ausgesprochene B em erk u n g  ü b e r  
das betreffende W o r t  zu  verweisen.

W i e  es die INatur solcher M enschen  m i t  sich b r i n g t  
p. 28.: die A n m e rk u n g  u t  e s t  ist zw ar  ganz gut ;  aber  
qu ae  est u n d  qua sunt etc. halte  doch  in  dem  Buche auch 
e in en  Platz , u n d  am  b es ten  an  d ieser  Stelle verd ien t. P . 29.
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„ s  i m  l i l a  r e  heiss t  von sich V orgehen , w a s  n i c h t  i s t : “  
geschieht das durch  W o r te ,  so ist es geradezu  m e n tir i ;  
d u rch  se in  B e n e h m e n  etwas g lau b en  m achen  w ollen , 
w as  n ich t  is t ,  heisst s im ulare . A u f  de r  fo lgenden  Seile 
heisst es, anlion in  de r  D oppelfrage mache die W ied e rh o 
lung des Z e itw ortes  nö th ig :  un r ich t ig ;  b e m e rk t  w e rd e n  
m usste  a b e r ,  dass n ecn e  n u r  in  de r  i n d i r e c t e n  F rage  
v o rk o m m t;  cf. Kärchers Schulw. Vorr. IX . U nrichtig  steht 
p. 31. m ed iocer  statt mediocris . Wach p. 33. k ö n n e n  n u r  
P e r s o n e n ,  n ich t  S achen , severae g e n a n n t  w e rd e n ;  anders  
ab e r  ist es Cic. ad  Div. V II .  11. de r e  s e v e r i s s i i n a  te- 
c u m ,  u t  so leo ,  iocor, u n d  sonst. K e in e sw eg e s  is t ,  w ie  es 
p . 37. he is s t ,  das Passiv  nö th ig  in :  hoc l ib ro  valtle sum  
d e le c ta tu s ; k o m m t es au f  die H a n d l u n g  des Subjects an, 
so m u s s  auch h ie r  das Activ steh en , z. B. Q uid  fecisti?  
Delectavi m e  hoc libro. U ng en au  ist die R ege l  ü b e r  d en  
G ebrauch  von  fieri n e b e n  e in em  Lat. A djectiv  p. 41.: a l t  
w e r d e n  soll heissen senescere, n ich t senem  fieri; so super-  
b ire ,  n ich t su p e rb u m  esse oder fieri. Bezeichnet das w e r 
d e n  e in  allmäliges F o r tsch re i ten  in  e in en  ändern  Z us tand ,  
so w e rd e n  allerdings n u r  Verba gebraucht, nam entl ich  die auf 
sco, m aturesco, innotesco u. s. w. (senesco w ird  ü b e rh a u p t  
w o h l  n u r  tropisch häufig sein); e in  p l ö t z l i c h e s  oder u n 
gew öhnlich  schnelles E in tre ten  in  e in en  än d ern  Z u s ta n d  
w ird  ab e r  m eist  n u r  durch  fieri ausgedrück t w e rd e n  k ö n 
n en .  A u f  de rse lben  Seite hätte  zu inesse h inzugefüg t  w e r 
d e n  m ü ssen  i n  a liqua  re. Nach p. 45. soll e in  h e i l i g e r  
N a m e  (des V a te r landes)  n ich t durch  sanctum  no m en , so n 
d e rn  durch  sanctitas g egeben  w e r d e n ;  nichts desto w e n i 
ger  steht jenes Cic. Arch. 8. ganz in  derse lben  W eise . U n 
te r  den  Synonym en  von  elsi p. 58. s teht q u a m v is , ohne 
dass d a b e i ,  w ie  b e i  l ice t ,  b e m e rk t  is t,  es s tehe m it d em  
C on junc tiv :  u n d  dies ist u m  so sch l im m er ,  da gerade das 
e ine d e r  als M uste r  g eg eb en en  Beispiele jenes  a b w e ich en 
de quam vis  c a r e b a t  n o m in e  aus Nepos ist.

Das p. 71. als synonym  m it  fruslra u n d  n e q u id q u a m  
aufgeführte incassum  hätte als w e n ig  gebräuchlich  ganz 
w e g b le ib e n  oder  sonst die B e m erk u n g  h inzugese tz t  w e r
d e n  so l len ,  dass es se iner B ildung  gem äss sich n u r  an
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V erba  cler B ew eg u n g  anschliesst:  in  cassum  tela iactare, 
preees  m ittere  (Liv.) u. s. w . D er  U ntersch ied  zw ischen  
se dare  u n d  se dedere  ab e r  (p. 97 .) ,  dass jenes sich h i n 
g e b e n  mi t  L i e b e  oder E i f e r ,  d ieses sich e r g e b e n  in 
d i e  G e w a l t  eines Ä n d e rn  b e d e u te ,  ist fast ganz  w il lkü r
lich u n d  nich t im  Sprachgebrauche b e g rü n d e t ;  d e n n  so
w ohl dare  se aegrilud in i als dedere  se studio  l i te raru in  
u n d  Ä hnliches ist b e i  Cicero selbst öfter zu finden. E b e n 
so unrich tig  w i rd  an  derse lben  Stelle bem erk t ,  d ie  W o r t 
f o l g e  sei n ich t  consecutio  ve rbo rum  — d e n n  darun te r  
vers tehe  m a n  das B eobachten  de r  g ram m atischen  R e g e ln ;  
son d ern  s tructura  verborum . W as  ü b e r  consecutio  verbo
ru m  gesagt ist, w ide r leg t  sich en tsch ieden  durch  Cic. Part .
6. n u m e r i  q u id am  in  con iunc tione  servandi c o n s e e u t i o -  
q u e  v e r b o r u m ,  ke inesw eges in  Bezug a u f  gram m atische  
R ich tigke it ,  son d ern  gerade in  der h ier erforderlichen  Be
deutung . W e n n  m a n  n u n  auch das Buch des Dionysius 
de s t r u c t u r a  v e rb o ru m  anstatt de  com positione  n e n n e n  
m ag ;  so ist das W o r t  doch nich t e igentlich Ciceronianisch. 
D e n n  Cicero b rauch t  es zw ar  d re im a l ,  ab e r  im m e r  setzt 
e r  g leichsam  z u r  E n tschu ld igung  fü r  die U ngew öhn lich 
keit  des Ausdrucks e in  q u aed am  ^oder quasi h in zu :  Opt. 
Gen. Or. 2. sed verb o ru m  est s tructura  q u a e d a m  c e t . ; 
Or. 44. u t  fiat q u a s i  s tructura  q u a e d a m  cet.; Brut. 8. 
ante  hunc  v e rb o ru m  q u a s i  s truc tura  nu lla  erat. Also 
w a r  consecutio  v e rb o ru m  oder  auch collocatio, constructio  
oder  das gew öhnliche  compositio  v e rb o ru m  (Cic. Or. I. 5.,
I. 33 .,  Brut. 59. u n d  60. al.) ganz  angem essen . W ie d e ru m  
unrich tig  ist ü b e r  se dedere  p. 113. b em erk t ,  dass es m e i s t  
m i t  d e m  Z u s a t z e  in  f idem , po testa tem  oder auch in  fi- 
dem  et po testa lem  alicuius stehe. Diese Z usa tze  gehören  
n i c h t  d a z u ,  sondern  ganz e in fach , w ie  im  D eutschen , 
der  Dativ de r  Person. V on  r e o r  heisst es p. 118., es gelte 
als e in  poetisches W ort ,  dessen sich u n te r  d en  P ro sa ik e rn  
L ivius  m it  e in iger \ o r l i e b e  bed iene . Die B em erkung  kan n  
sich n u r  g rü n d en  auf Cic. Or. III .  38., w elche  Stelle indess 
g e n a u e r  angesehen  keinesw eges dazu  berechtigt.  Z u w e i 
l e n ,  sagt Crassus d ase lb s t ,  e liam  in  oratione p o e licum  
aliquod  v e rb u m  d ign ita tem  h ab e t ;  n e q u e  en im  i l lud  fuge
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r im  d ic e re ,  u t  C oelius: Q u a  t e m p e s t a t e  P o e n u s  i n  
I t a l i a m  v e n i t  . . . a u t ,  u t  tu  soles, C a tu le :  n o r i  r e b a r  
aut  o p i n a b a r  cet. Also Crassus d. h. Cicero selbst sagt, 
e r  w ü rd e  das W o r t  n ich t  verm eiden ; u n d  da e r  es auch 
w irklich  oft genug  geb rau ch t ,  (Or. III .  22 .,  Tusc. I. 39., 
ad  Att. V II .  3 . ,  X IV . 8. u n d  sonst) ,  so ist k e in  G rund , 
es in  de r  Prosa für w en ig e r  zulässig zu  h a l te n ,  als opi- 
n a r i :  freilich liegt dar in  im m e r  e ine  gewisse d ign ita s ,  w ie  
Cicero sagt, u n d  passt daher  n u r  loco positum . Q u in t i l ian ’s 
B em erk u n g  abe r  V III .  3. 26 .,  h o r r i d u m  r e o r ,  t o l e -  
r a b i l e  a u t u m o ,  m uss fü r  die bessere  Z e i t  in  das gerade 
E n t g e g e n g e s e t z t e  u m g ek eh r t  w erden .

A g i l i t a s  p. 121. zu r B eze ich n u n g  d e r  k ö r p e r l i c h e n  
G e w a n d t h e i t ,  sow ie in terpellare  ora tionem  tau g en  b e id e  
n ich t ;  jenes  sollte m a n  e igentlich  n ie  g eb rau ch en ,  oder 
höchstens in  der  B ed eu tu n g  von  L en k sam k e it  oder  G elen
k igkeit  z . B. n av is ,  m e m b ro ru m ;  u n d  in te rpe lla re  v e rb in 
de t sich in  d em  betreffenden  Sinne  n u r  m i t  dem  acc. der  
P erson . Auch  das gleich fo lgende rig ida austeritas (steifes 
u n d  düsteres Äussere) ist w eg en  b e id e r  W ö r te r  zu  verw er
fen  un d  dafür das einfache superc il ium  zu  setzen.

I d e e  (des Schönen) soll nach p. 133. durch  notio  ge
g eb en  w erd en .  Cicero indess b rau ch t  fü r  löset das W o r t  
species (Tusc. I. 24-, Top. 7.); no tio  h in g eg en  ist der  B e 
g r i f f ,  Gr. evvoia (Cic. Ac. IV . 7 . ,  Top . 7.) u n d  dafür g ib t  
es Hr. Grysar selbst auch e in ige  M ale an  (p. 18., 43.).

Eveh i  u itra  lau d em  p. 139. m uss heissen excedere lau- 
dem . Crede  m ih i  — m ih i  c rede ;  dies h u n d e r tm a l ,  jenes  
v ielle icht n ie  b e i  Cicero.' „S anus  u n d  san itas ,  heisst es 
p. 168., b e z e ic h n en  n ich t  die G esundhe it  des K ö r p e r s ,  
so n d e rn  die des Geistes.“ Die B estim m the it  de r  B ehaup
tu n g  u n d  der  a llerdings häufige G ebrauch  vo n  sanus zu r  
B eze ichnung  de r  ge is tigen G esundheit  (wie b e i  uns  g e 
s u n d e r  V e r s t a n d  u. s. w.) veran lassen  u m  so m e h r  zu  
e ine r  g rü n d lichen  B erich tigung  de r  falschen A ngabe . S a 
n u m  c o r p u s  geradezu  steht Cic. Tusc. III .  10 . ,  sana 
pars corporis Cic. Sext. 65.; m ed icam en to  sanum  fieri, n ä m 
lich v o n  d e r  aqua  in te rc u s ,  Cic. Off. III .  24 .,  u n d  si ine- 
dicus te  sanum  fecisset Phil .  II. 39 . ,  be ides  doch offenbar
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auch in  B ez ieh u n g  a u f  körperliche  G esundheit .  E h e n  so 
g eh ö r t ,  nach  W o lf ’s r ich tiger  In te rp u n c t io n ,  die Stelle 
Tusc. IV . 13. h iehe r:  Ut en im  corporis  tem p era t io ,  q u u m  
ea con g ru u n t  in te r  se , e q u ib u s  co n s tam u s ,  s a n i t a s :  sic 
an im i d icilur, q u u m  cet., u n d  keinesw eges e qu ib u s  c o n 
s t a m u s :  s a n i t a s  s i c  an im i d ic i lu r  cet. Z ug le ich  m ag  
jenes sanu in  fieri z u m  Beweise fü r  un se re  ob ige  B ehaup
tu n g  in  Betreff des D eutschen  w e r d e n  u n d  als Beispiel 
d ienen , w ie  fieri m i t  dem  Adjecliv  von  dem  Z e itw or te  au f  
sco (convalesco) u n te rsch ieden  ist. Auch als K unstausd ruck  
fü r  Arzte  ist sanus das eigentliche u n d  gebräuchliche W o rt :  
w esha lb  es im  Gegensätze von  k r a n k ,  u n d  also auch in  
d e r  vorl iegenden  Stelle (B eschre ibung de r  P es t  in  Athen) 
eher em p fo h len ,  als w eg gew iesen  zu w e rd e n  verdiente.

G leich nachher,  p. 170., ist fü r  w i e  u n te r  A n d e rm  in 
star oder  ad ins ta r  an g e g e b e n ,  n e b s t  d e n  Beispielen  epi- 
stola v o l u m i n i s  a d i n s t a r  u n d  Pla to  m ih i  est ad instar  
o m nium . W a ru m  d en n  be id e  S tellen  des Cicero verän
d e rn ?  u n d  gar ins V erkehrte  u m ä n d e rn ?  Epislo la  i n s t a r  
vo lum in is  s teht ad  Att. X. 4. P lato  est m ih i  i n s t a r  o m 
n iu m  Brut. 51. Dass diese P a r t ike l  d e m  reg ie r ten  W o r te  
m eist  n a c h g e s e t z t  w erde , w ie  es heisst, davon  k an n  gleich
falls n i c h t  die R ede  se in ;  ad ins ta r  a b e r  taugt ü b e rh a u p t  
n i e m a l s ,  a m alle rw en igs ten  d a rf  es je, w ie  in  dem  oben  
g eg eb en en  B e isp ie le ,  dem  reg ie r ten  W o r te  nachgese tz t  
w erden .

S i e  i i b e r l i e s s e n  s i c h  d e r  G e r i n g s c h ä t z u n g  a l 
l e s  G ö t t l i c h e n  u n d  M e n s c h l i c h e n  o l ^ n e  U n t e r 
s c h i e d ,  heisst es p. 171., solle m a n  n ich t  w örtlich  aus- 
d rü c k e n ,  sondern  sag en ,  s i e  f i n g e n  a n  g e r i n g  z u  
s c h ä t z e n .  Ich w üsste  n ic h t ,  w a ru m . Nullo  d isc r im ine  
re ru tn  h u m a n a ru m  d iv in a ru m q u e  neg ligen tiae  se d ed e ru n t  
ist u n b e d in g t  en tsp rech en d er  u n d  b e sse r ,  als d ie  vorge- 
schlagcne V e rä n d e ru n g ,  selbst w eg en  des von Thucydides  
gebrauch ten  Ausdruckes hQanovxo ig ofaycoQi'ccv x. r. A. Das 
au f  der  fo lgenden  Seile nach Cic. Tusc. I I I .  14. vorgeschla
gene adventus fü r  A u s b r u c h  (des Strafgerichts) passt h ier  
ebenfalls n ich t;  m an  w ird  e ine  U m sch re ib u n g  m it  e ru m - 
pere  (nach H arusp . 3. u n d  M ur. 23.) b ra u c h e n  o d e r  e tw a

10
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sagen m ü s s e n :  (cogitantes) m n lto  a troc iorcm  p o en am  capi- 
t ibus  im m in e re ,  q u am  an te q u a m  p e r s o l v e r e n t  vita ali- 
q u o  etiani m odo frui a e q u u m  esset.

Die B edeu tung  von incolere  p. 182. ist sehr u n g e n a u  
so a i i i ieü eb en , es sei das d em  in transitiven  hab ita re  ent-O O 7
sprechende  T ransitiv  b e w o h n e n .  H ab ila re  ist allerdings 
in tran s i t iv ,  w ird  local constru ir t  u n d  b eze ichne t  die W o h 
n u n g  E i n z e l n e r  a l s  s o l c h e r ;  incolere  ist s e h r  h ä u 
f i g  i n t r a n s i t i v  (bei Cäsar, L ivius  etc.), be i Cicero indess 
transitiv , u n d  beze ich n e t  im m e r  d e n  W o h n p l a t z  e i n e r  
G e s a m m t h e i t ;  dah e r  n u r  b e i  e inem  P lu ra l  oder in  V e r 
b in d u n g  m it  e in em  Collecliv gebraucht. G egen  E nde  des
s e l b e n  Stückes soll U n t e r t h a n  gegeben  w e rd e n  durch  
q u i  in eius e r a n t  d i t io n e ;  indess u m  d e n  A usdruck  im  
A llg em e in en  zu  g e b e n ,  hätte  doch s u n t  s tehen  sollen, 
u n d  dies ist ob en d re in  auch in  der  vorl iegenden  Stelle das 
e inz ig  Richtige.

D i e  i h r  g e g e n  m i c h  g e s t i m m t  h a b t  (p. 190.) soll 
nach  H in w e isu n g  au f  X X X I .  5. durch  sententia  gegeben  
w erd en .  Besser ist doch u n s t re i t ig ,  w ie  im  G riechischen 
v{ilv xata^r^Löa^avoLg , so m i t  W o lf  vobis q u i  m e  condem - 
nastis  zu  sagen.

Bei d e r  U nte rsche idung  d e r  synonym ischen  A usdrücke  
fü r  z ü r n e n  oder a u f g e b r a c h t  s e i n ,  p. 192., w ird  der  
U ntersch ied  zw ischen  aegre ferre  u n d  succensere  so angege
b e n ,  dass zw ar  b e id e  d e n  U n w il len  als d a u e r n d e  S t i m 
m u n g  b e z e ic h n e n ,  de r  aegre  ferens ab e r  se inen  U n w illen  
n ich t  verhehle , in  dem  succensens h ingegen  ein  b i t t e r e r ,  
v e r h a l t e n e r  G r o l l  sei. Das ist ab e r  sehr u ngenau  u n d  
unrich tig , Succensere  ist ein ganz leichtes W o r t ,  w ie  u n 
ser e i n e m  b ö s e  s e i n ,  u n d  b e z ie h t  sich, w ie  dieses, n u r  
a u f  P e r s o n e n ,  u n d  zw ar  m eistens  gerade a u f  solche, die 
w i r  im  G anzen  ge rn  hab en  oder  doch ge rn  haben  sollen. 
A egre  ferre h ingegen  bez ieh t  sich a u f  Z us tände  u n d  V e r h ä l t 
n isse ,  u n d  ist an sich w e i t  sc h l im m e r ,  als succensere ,  in 
d e m  es schon e ine  p e r tu rba tio  an im i in sich s c h l i e s s t  (Cie. 
Tusc. IV . 27.), 'vas b e i  succensere  gar n ich t  der  Fall ist.

Ü b e r  T a g  ist p. 194. die B e m e rk u n g ,  d i e s  sei dafür 
n ich t  a n w e n d b a r , w e n n  es d e n  a l lg em e in e ren  Begriff tler
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Z e it  habe. R ich tig  ist es a l le rd ings ,  dass i n  u n s e r e n  
T a g e n  u n d  Ä hnliches n ich t  durch  noslris  d iebus ,  sondern  
e tw a  durch  nostra aetate g egeben  w ird .  A b e r  sehr oft 
w ird  d i e s  in  dem  a llgem einen  S inne  von  Z e i t  gebraucht, 
sogar w o  w ir  es im Deutschen n u r  durch  das W o r t  Z e i t  u n d  
n ich t  durch  T a g  w ied e rg eb en  k ö n n e n ,  w ie  dies levat luc- 
tum . Cic. Att. I I I .  15., ila esse dies declarat Tusc. III. 22. 
u n d  noch ein ige  S lellen  in  dem se lb en  Buche. Auch ist 
p. 214. d e r  T a g  b e i  C h a e r o n e a  z e r s c h m e t t e r t e  
s e i n e  H o f f n u n g e n ,  w ie  ich g laube , gar n ich t  no tliw en- 
d ig  durch clades zu g e b e n :  dies Chaeroneensis  ist ganz  
a n g em essen ,  u n d  das b e k a n n te  dies Alliensis u n d  dies 
Sullanus (Cic. Att. X. 7.) s ind  vo l lk o m m en  g enügende  
A nalogieen  dazu.

V on  aevurn heisst es p. 201 .,  es habe  im m e r  d en  N e
benbeg r if f  von l a n g e r ,  sogar von  u n e n d l i c h e r  Daijer. 
A lle in  in  dem  Beispiele  aus Cic. de R ep . VI. 3. bea t i  ae- 
vo sem pite rno  f ru u n tu r  w ird  doch de r  Begriff des u n e n d 
l i c h e n  w oh l in dem  Beiworte l ieg en ;  oder  das aevi b re -  
vis b e i  Sali. Jug . 1. m üsste  e in  durchaus schlechter A us
druck  sein. A b e r  das W o rt  hätte als poetisch  b eze ich n e t  
w e rd e n  so llen ; w en igstens  w id e rsp r ich t  d em  die Stelle des 
Cicero durchaus n ic h t ,  w elche  (im  S o m n iu m  Seipionis), 
w e n n  i rgend  e in e ,  ganz  geeignet i s t ,  e in  poetisches W o r t  
w oh l  au fzunehm en .

Ü b e r w ä l t i g t  v o n  s e i n e n  G e f ü h l e n ,  soll nach p. 
216. gegeben  w e rd e n  durch  i inpo tens  an im i. W il l  m a n  
auch d a rü b e r  h in w e g se h e n ,  dass diese V e rb in d u n g  ü b e r 
hau p t  n u r  e ine  E ig en thüm lichke it  e ine r  gew issen  Classe 
von  S ch r if ts te l le rn , w en igs tens  gar n ich t  C iceronianisch 
ist;  so w ird  sie doch in  dem  vorl iegenden  Fa lle  aus d e m  
w e i t  t r i f t igem  G ru n d e  unstatthaft  s e in ,  w e i l  sie in  ih re r  
B e d e u tu n g  von d e m  be treffenden  D eu tschen  A usdrucke 
ganz versch ieden  ist. Im p o ten s  a n im i heiss t  be i Curt.
V II I .  1. zw ar  a u s s e r  s i c h ,  ab e r  n ich t  durch  die  Stärke 
u n d  In n ig k e i t  de r  Gefühle, so n d e rn  durch  die H e f t i g k e i t  
e i n e r  L e i d e n s c h a f t ;  u n d  in  e in em  än d e rn  S inne k a n n  
es n ich t gebrauch t w erden .  M an  w ird  also an im i inolus

10 *
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an w e n d e n  u n d  etwa victus a n im i m o tu  oder Ä hnliches 
sagen  m üssen .

S u b  l e v i  q u o d a m  p r a e t e x t u ,  u n te r  e in e m  gleich
gü ltigen  V o rw an d e  (p. 222.)? w ird  ebenfalls  n ich t  zulässig 
sein. Bei L iv ius  ist an  d ieser  Stelle I I I .  46. de r  ganze  
Z u s a tz ,  u n d  vielle icht b e sse r ,  wTeggelassen. A n  e ine r  än 
d e rn  Stelle in d e ss ,  X X X V I .  0 . ,  heisst es n u n  a llerd ings: 
dec re tum  s u b  l e v i  v e rb o ru m  p r a e t e x l u  p ro  rege adver- 
sus R om anos  factum. A usserdem  ab e r  f i n d e t  sich p rae-  
textus oder  w en igs tens  d e r  A u s d r u c k  sub  prae tex tu  schw er
l ich  b e i  e in em  gu ten  S c h r i f t s t e l l e r ,  u n d  ist auch in jen e r  
Stelle des L i v i u s  keinesw eges  g le ichbedeu tend  m it  u n se rm  
u n t e r  d e m  V o r w a n d e .  D e r  A usdruck m uss te  also u m  
so m e h r  v e rm ie d e n  w erd en ,  w e i l  e in  ganz passendes Sur
roga t  dafür sich m ehrfach  b e i  gu ten  Schrif ts te llern ,  b e i  
Caesar u n d  N ep o s ,  f i n d e t ,  niimlich p e r  causam  oder  cau
sam  in te rponens  u n d  v ielle icht auch interserens.

D i e  Z e i t  e r g ö t z l i c h  f ü l l e n  oder  z u r  E r g ö t z u n g  
d i e n e n ,  p. 225 .,  d a r f  n ich t  durch  delectationi inservire 
geg eb en  w erden .  In serv ire  m i t  d em  Dativ w ird  en tw eder  
v o n  P e rso n en  gebraucht, oder  es heisst s i c h  n a c h  e t w a s  
r i c h t e n  ( tem poribus) , s i c h  u m  e t w a s  b e m ü h e n  (com - 
m odis ,  honoribus)  u n d  Ähnliches. D a s  S p i e l  d i e n t  z u r  
E r g ö t z u n g  heisst nach  Cicero ludus  e s t  de lectationi oder 
de lec ta l ionem  h a b e t ,  a f f e r t .  P . 228. ist a f f e r r e  (se sua- 
q u e  om nia  in  d isc r im en  afferre) vielleicht verd ruck t  u n d  
nach  Cic. Sext. 1. (se et sa lu tem  suam  in  d isc r im en  of- 
ferre) o f fe r re  zu lesen. W en igs tens  ist afferre z u r  B ezeich
n u n g  dieses S innes sow ohl nach d e r  N a tu r  se iner  B estand
t e i l e  w en ig  gee ig n e t ,  als auch schw erlich  du rch  i rgend  
e ine  gute Stelle gestützt.

Dass n u n  ausser  den  ang eg eb en en  B erich tigungen  noch  
m an ch e  andere  in  dem  Buche n o th w e n d ig  s i nd ,  ist w oh l 
n ich t  zu bezw eife ln .  U n d  w e n n  auch u n te r  den  aufge
zäh lten  U ngenau igke iten  sich m ehre re  von  n ich t  ger inger  
B ed eu tu n g  f inden ,  so ist dieses dennoch  u m  so w en ig e r  
hoch anzusch lagen  , w eil  die Z ah l  de r  an gem essenen  u n d  
treffenden B em erk u n g en  w irklich  w e i t  grösser ist. Z w e i 
erle i  hä tten  w ir  indessen  noch  gew ü n sch t :  e in m a l ,  dass
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e inze lne  B em erk u n g en  etwas vollständiger gegeben  w ä re n ;  
u n d  d a n n ,  dass nam en tl ich  in  d e n  S tücken  aus d e m  G rie
chischen  b e i  ve rsch iedenen  D eu tschen  A u sd rü c k e n ,  die 
der  Schüler schwerlich  so le ich t treffen m ö c h te ,  au f  das 
Late in ische  w en igs tens  h in g ed eu te t  w äre. W as  das Erstere  
betrifft, so hätten  z. B. u n te r  d en  A u sd rü ck en  fü r  B e s c h l u s s  
p. 55 .,  co n s i l iu m , co n su l tu m , d e c re tu m , auc toritas ,  edic- 
t u m ,  lex ,  j e d e n  Falls  auch p o p u lisc i tum  u n d  p leb isc i tu m  
e rw äh n t  se in  sollen. D an n  ist p. 59. b e i  ,,si p o tu i  s t e h t  
fü r  si po tu issem “ b e m e rk t  w o r d e n ,  s t e h e n  im  g ra m m a 
tischen  S inne  lieisse p o s i tum  esse. A lle in  sehr oft ist doch 
w en igs tens  das P raesens p o n i tu r  oder con iu n g i tu r ,  oder  
£ a r  b loss esse erforderlich. E i n e  e i n g e b i l d e t e  W e i s 
h e i t  p. 75. ist z w a r  allerdings op in io  sap ien tiae  ; ab e r  w e
gen  des G egensa tzes : k e i n e  w a h r e ,  s o n d e r n  e i n e  
e i n g e b i l d e t e  W e i s h e i t ,  w äre  doch w oh l  opinata  sapi- 
entia  vo rzu z ieh en  u n d  daher  h in zu  zu  se tzen  gewesen. 
P . 76.-ist v i tuperare  u n d  rep reh en d ere  n ich t  un te rsch ied en ;  
p. 89. fehlt in fensus ,  p. 106. offendere, p. 134. cordi esse; 
u n d  p. 129. hätte statt ,,frux ist im  trop ischen  S inne  sehr 
se l ten“ gesagt se in  so l len ,  dass von  d e m se lb en  in  d iesem  
S inne n u r  frugi (hom o frugi , A n ton ius  frugi factus est) 
u n d  ad — frugem  (ad b o n a m  frugein  se recipere) geb räuch 
lich sei. D a n n  w a re n  an än d e rn  Stellen  noch  e in ige  A n 
m e rk u n g e n  h in z u z u se tz e n ,  z. B. p. 171. dass „ m a n  b e 
grub  so  g u t  m a n  eb en  k o n n t e / *  n ich t  q u am  b e n e  
oder  q u am  o p t im e ,  son d ern  w ie  im  Griechischen 
tag exadTog, so im  L a te in ischen  u t  qu isq u e  po te ra t  heisse; 
fe rne r  p. 182. ob. die L a te in ischen  A usdrucksfo rm en  fü r  
d e r s e l b e  w i e  u n d  d e r s e l b e  m i t ;  d a n n  p. 191. b e i  
„ w e r  vinter ih n en  w eise  is t ,  u n d  w e r  e s  z w a r  g l a u b t ,  
a b e r  n i c h t  i s t , “ 1. die no tl iw end ige  W ied e rh o lu n g  des 
Inf. esse b e i  g laub t;  2. der  A usdruck  q u u m  fü r  a b e r :  
quis sibi v idea tu r  q u id e m  e s s e ,  q u u m  n o n  sit;  u n d  m a n 
ches A ndere .

Das zugefügte  V erzeichniss  der  in  d e n  A n m e rk u n g e n  
besp rochenen  W ö r te r  u n d  A usd rucksfo rm en  ist ganz zw eck
mässig. D ruckfeh ler  m ö g e n  ausser d en  angeze ig len  viel
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le ich t zw an z ig  V orkom m en; doch s ind  sie säm m tlich  n ich t  
störend. D er  Pre is  (25 Sgr.) ist angem essen .

D r .  S c h u l t z .

II.  A c t a  s o c i e t a t i s  G r a e c a e .  E d i d e r u n t  A n t o 

n i u s  W e s t e b m a n n u s  P h .  Dr .  L i t t .  Gr .  e t  R.  i n  
U n .  L i p s .  P.  P.  O. C a r o l u s  H  E R  M A N N U S  F u N K -  

h a e n e l  P h .  Dr .  G y m n .  Wie .  L i p s .  C o l l .  I I I .  
( n u n c  D i r .  G y m n .  I s e n . )  V o l u m e n  I, P r a e f a t u s  
e s t  G o d o f r e d u s  H  e r m a n n u s . L i p s .  K o e l i  1 er.
1 8 3 6 .  X X X I V .  4 1 5  p p .  V o l .  II. F a s e .  1. 1 8 3 8 .  
2 8 8  p p .  c. t a b .  i n s c r i p t .  8.

D i e  A nze ige  d ieser  in te ressan ten  u n d  b e d e u te n d e n  l i te 
rar ischen  E rsch e in u n g  da rf  m e ines  Erachtens in  d iesem  
M u s e u m  n ich t  fü r  ung eh ö r ig  angesehen  w e r d e n ,  w e i l  sie 
V ie les  e n t h a l t , w as d en  S ch u lm an n  u n m it te lb a r  b e rü h r t ,  
u n d  w e i l  sie grösstentheils  von S ch u lm än n e rn  gefördert  
is t ;  j a ,  es m öchte  selbst w iin schensw erth  se in ,  dass sie 
n ich t  m i t  S til lschw eigen  ü b e rg an g en  w erd e  , w e i l  sie e in  
schönes Z eugn iss  g ib t ,  w ie  un te r  dem  D eutschen Schul- 
s tande  die  ph ilo log ischen  S tud ien  m it  L iebe  u n d  H in g e 
b u n g  gepflegt w e rd e n ,  w as in  u n se re r  Z e i t  z w a r  M an ch em  
e in  D orn  im  A uge  is t ,  u n zäh l ig en  Ä n d e rn  ab e r  als e ine 
sichere Bürgschaft für d e n  fo r tdauernden  ernst wissenschaft
l ic h e n  u n d  e in  w ürd iges  Z ie l  ihres S trebens w ohl e rk en 
n e n d e n  u n d  verfolgenden S inn  der  Ph ilo logen  u n te r  d e n  
D eu tschen  S chu lm ännern  gilt. Es w a r e i n  g lücklicher G edan
ke des H e r rn  F u n k h ä n e l ,  die säm m tlichen  noch le b e n d e n  
M itg liede r  de r  u n te r  des H e r rn  Prof. H e r m a n n  L e i tu n g  
fröhlich fo r tb lü h en d en  G riechischen Gesellschaft zu schrift
l ichen  D en k m äle rn  zu  v e re in ig en ,  die hoffentlich e b e n  so 
dauerhaft  se in  w e rd e n ,  als die heutiges Tages m it  b e so n 
d e rem  E n th u s iasm u s  gepflegten S ta tuen  aus Ei’z u n d  M ar
m or. D ie  Z e i t ,  in  de r  w i r  l e b e n ,  ist an  M o n u m e n te n  
fru ch tb a r ;  ab e r  e ines ist n ich t  von  g le ichem  W e r th e  w ie  
das andere. V ie le  geh en  bloss aus d e m  G ötzend iens t  der
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ihr D asein  ausseren  A nlässen  u n d  B edürfn issen ;  andere  
en ts tehen  aus noch  n ie d r ig e m  M otiven ;  noch  andere  en d 
lich s ind  die re ine  F ruch t  d e r  M ode u n d  des N achahm ungs
triebes. Z u  ke iner  d ieser  Classen dü rfen  die vo r l iegenden  
Acta gerechne t w e rd en .  Es i-t b e k a n n t  g e n u g ,  w ie  viele 
ausgezeichnete  M ä n n e r  durch die seit Ja h rz e h e n d en  bes te 
h en d e  Griechische Gesellschaft A n reg u n g en  d e r  edels ten  
u n d  förderlichsten  Art e rhallen  h a b e n ,  ja z u m  T h e i l  zu  
d em  gebildet w o rd e n  s in d ,  w as sie spä terh in  w u r d e n ,  so 
w ie  auch die E in r ich tu n g  derse lben  im A llgem einen  als b e 
k a n n t  vorausgesetzt w e rd e n  kann. Es m ussten  ferner durch  
diese lbe  inn ige  Bande e h ren w er th e r  F reundschaft  geknüpft 
oder schon b es tehende  noch  enger  angezogen  w e rd e n ;  u n d  
von  dieser Seile besonders  fasste H e r r  F u n k h ä n e l  die 
erste  Idee  de r  Acta auf ,  w ie  schon aus der f rühe r  ve rb re i
te ten  A ufforderung in  öffentlichen B lä ttern  he rvorgegangen  
u n d  durch  briefliche E in lad u n g en  an  die noch  leb en d en  
b ek a n n te n  M itg lieder zu  B eiträgen bestätig t w o rd en  ist. 
D iese E in la d u n g e n  fan d en  e rw ü n sch ten  A nklang. Z u r  
M itredac tion  hatte  sich H err  W e s t e r m a n n  thätigst ange
schlossen. D er eh ren w er lh e  Stifter der Gesellschaft abe r  
liess sicli bere i t  f inden , das U n te rn e h m e n  du rch  e ine  V o r
rede  e in z u fü h re n ,  die aus seiner F e d e r  na türlich  sehr a n 
z iehend  sein m uss te ,  u n d  zw ar  in  der Sprache u n d  Lati-  
n i t ä t ,  w o r in  H e r m a n n  e ine u n bes tre i lba re  M eisterschaft 
behaup le t .  Sei e s ,  dass derse lbe  ü b e r  die H eilsam keit  
p rak tischer Ü b u n g en  a u f  U nivers itä ten  sich verbre ite t ,  u n d  
ü b e r  das nähere  V erhä ltn iss ,  welches sich daraus zw ischen  
L e h re n d e n  u n d  L e rn e n d e n  en tw ickelt ,  oder  dass er se inen  
e igenen  B ildungsgang  besch re ib t  u n d  b e i  d ieser  G elegen
heit  I l g e n  u n d  R e i z  in  e in  schönes L ich t  s te llt ,  oder  
dass er seine Ansicht ü b e r  die B eh and lung  des A lte r thum s 
u n d  die heu tigen  B es trebungen  de r  P h ilo logen  ausspricht, 
ü b e ra l l  beg eg n e t  m a n  d em  scharfen fo lgerechten D enker  
w ie d e r ,  dessen  V erfahren  er S. X X II .  selbst m it  d e n  W o r 
ten 'b eze ich n e t :  P e rsp icu u m  est a u te m ,  q u o d  recte cogi- 
ta tum  est. Recte  cogitare vero es t ,  nee  necessaria omit-  
tere n eq u e  aliena adm isee re ,  om n ia  au tem  iusto ordine
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con iungere  a tque  ita in te r  se l iec te re ,  u t  coliaereant id q u e  
q u o d  effic iendum  est efficiant n ec  p u g n a re  in te r  se repe- 
r ian tu i\  D aher  ist d e n n  auch  die  D ars te llung  gewichtvoll 
u n d  fesselnd. — Es liess sich von H e r m a n n  erw arten ,  
dass er  die G elegenheit  n ich t  w ü rd e  v o rübergehen  lassen, 
gegen  ein ige R ic h tu n g e n  de r  n e u e rn  Philo log ie  zu Fe lde  
zu  z ie h e n ,  u n d  die A n s ich ten ,  die e r  neu e rd in g s  b e i  ver
sch iedenen  öffentlichen G e legenhe iten  noch  scharfer ausge
sp rochen  h a t ,  gegen  d ie ,  w ie  er  sa g t ,  je tz t  w ied e r  Ü b e r 
h a n d  n e h m e n d e  p r is t ina  levitas im  Sprachs tud ium  u n d  die 
V ernach läss igung  der  Sprache u n d  Schrift gegen  R ea lien  
u n d  an tiquar ische  D e n k m ä le r  n e u  auszurüs ten  u n d  zu  b e 
g rü n d e n .  So etwas von e in em  M an n e  w ie  H e r m a n n ,  
d e n  auch ich als m e in e n  f rü h e m  L eh re r  w ahrhaf t  verehre , 
ausgesp rochen  zu  h ö re n ,  ist b e f re m d e n d ;  noch m e h r  b e 
f re m d e t  es, w e n n  m an  auch in  ä n d e rn  P u n k te n  e in  v iel
le ich t  zu  strenges U rthe il  ü b e r  die V erhältn isse  de r  G e
g e n w a r t  u n d  ih ren  Geist w a h rz u n e h m e n  g l a u b t , b e i  d e m  
e r  se in en  eigenth iim lic lien  S tan d p u n k t  m it  zu grösser 
Schärfe festzuha lten  u n d  b e i  a ller hochach tba ren  Conse- 
q u e n z  u n d  E nerg ie  noch u n g e fo rm ten  u n d  un fe r t igen  gei
s tigen  B e w e g u n g e n  n ich t  d e n  nö th ig en  Sp ie lraum  zu ge
s ta tten  scheint. U m  b e i  d e m  Nächsten  zu  b le ib e n ,  so 
feh lt  es u n se re r  Z e i t  w ahrl ich  n ich t  an  M ä n n e rn ,  die e in  
e rnstes  gründ liches  S p rachstud ium  b e t re ib e n ;  auch w ird  
schw erlich  d ie  B eh au p tu n g  Stich h a l te n ,  dass ihm  durch  
d ie  Beschäftigung m it dem  Sanscrit  u n d  d e m  A ltdeu tschen  
B ee in träch tigung  drohe. Die Resulta te  d ieser  Beschäftigung 
s in d  noch  zu unsichei’y u n d  die ganze  Sache ist noch  n ich t  
w e i t  genug  g e d ie h e n , als dass m a n  e ine  U m gesta l tung  
u n se re r  g a n z e n ,  au f  die b ish e r  z u m  T he il  durch  H e rrn  
Prof. H e r m a n n ’s ane rkann tes  V erd iens t  e r ru n g en en  P r in -  
c ip ien  g eg rü n d e te n ,  S p rach b eh an d lu n g  be re i ts  vorauszuse
h e n  hätte. M an  k a n n  d e n  W id e rs tan d  solcher M än n e r ,  
d ie  sich rü h m e n  k ö n n e n ,  durch  ih ren  w issenschaftl ichen  
E in f lu s s , d e n  ede ls ten  u n d  n a c h h a l t ig s te n , d e r  sich d e n 
k e n  lässt, e ine  m ächtige  du rchgre ifende  W irk u n g  a u f  ihre 
Z e i t  hervorgebrach t  zu  h a b e n ,  n ich t  bloss n a tü r l ic h ,  son 
d e rn  auch eh renw er th  f in d en ,  w ofe rn  sie sich d e m  E in 
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d r in g en  eines  n e u e n  L ich tes  n ich t  u n b e d in g t  verschliessen, 
sondern  erns t w a rn e n d  darau f  d r in g e n , dass m an  das 
auf unbezw e ife l t  ra t ione llem  W e g e  fest E r ru n g e n e  nich t 
le ich ts inn ig  gegen e in  noch  n ich t  h in läng lich  Bekanntes 
u n d  E rkann tes  aufgeben  solle. D a ru m  w ird  ab e r  dem  For
schungsgeist ke ine  andere  censorische Schranke gezogen 
w e rd e n  dü rfen ,  als die in der  N iederha ltung  v o n  auftau- 
cliender A rm se ligke it ,  Unwissenschaftl ichkeit  u n d  A rro 
ganz lieg t ,  u n d  — eine andere  w ü rd e  sich n ich t halten. 
D ie neuerd ings  e ingeschlagene Sprachvergleichungsw eise  
hat im m e r  noch das R echt zu  verlangen , dass durch schla
gendere  A rgum en te  als b ishe r  zu r  E videnz gebracht w erde , 
w ie  sie als u n b e d in g t  nu tz los  u n d  selbst verderblich  gar 
n ich t  anders  als m it  dem  B anne be leg t  w e rd e n  könne. —

Die in te ressan ten  M itthe ilungen  ü b e r  R e i s i g  u n d  
A nderes  ü be rgehe  ich, u m  n ich t zu  lange b e i  de r  V orrede  
zu  v e rw e i le n ,  u n d  w e n d e  m ich zu  den  A b h a n d lu n g e n  
selbst, n u r  be i e in igen  verw eilend , m eis t  solchen, w elche die 
G ym nasia lzw ecke n äh e r  b e r ü h r e n , be i  än d e rn  d en  Inha lt  
w en igs tens  andeu tend , n ich t aber  e ine Ü bers ich t oder A uf
zäh lu n g  säm m tlicher  Beiträge g e b e n d ,  w eil  dieses u n g e 
b ü h r l ich en  R a u m  in  A nspruch  n e h m e n  w ürde .

I. C. F r .  H e r i n a n n i  d isputatio  de loco P la ton is  de 
Legg. III .  p. 699. C. S. 1 — 17. H e r r  Prof. H e r m a n n  in  
M a rb u rg  hatte diese Stelle vor e tw a 18 Ja h re n  in  de r  G rie
chischen Gesellschaft b eh an d e l t  u n d  gieb t n u n  die secun- 
das curas. A ber  durchaus glücklich scheinen  sie m ir  n ich t 
zu  sein. Es ist die allerdings n ich t  leichte S te lle , in  der  
P la to  von  d en  M itte ln  spricht, durch  w elche  es d en  A the
n e rn  g e lungen  se i ,  in  de r  G efahr, die ih n en  von d e n  P e r 
sern  d rohte ,  sich zu re tten  u n d  die F e in d e  zu ü b e rw in d e n .  
V o n  dieser  Gefahr sagt er: T a v t  o vv  av to ig  n a v ta  (pi-
H av aAAjjAojv evetiolel, o cpoßog o to te  tcccqcov ö te  i x  r a v  
VÔ lCJV TGJV Ê L7tQOöd'£V yEyOVCOg , OV Öovk EVOVTEg VOig TtQOÖ&EV 
v6{ioig ixEXTTjvro, ijv  ccidä TtokXaxig i v  roig ccvco koyoig siito- 
fiEV} il xa l öovXevelv h'cpapEV öelv to v g  ^liXkovtag ayad'ovg  
eiva i, q s  °  dsikog iksv&EQog xa l a yo ß o g ' ov Et to te  diog 
ekußev, ovx &v icoxe £vv£töcov ij{ivvaro u, s. w . Sehr gut



zeigt zuers t  Hr. H e r m a n n ,  dass diese Stelle m it  P h aed o n  
p. 68. D. n ich t  im  W id e rsp ru ch  s e i , in d em  zw ar  nach 
P la to n isch en  G rundsä tzen  fü r  d en  W e ise n  die F u rch t  ke in  
B e w eg g ru n d  de r  T u g e n d  u n d  Tapferke it  sein  k ö n n e ,  fü r  
d e n  gem ein en  M a n n  aber  a lle rd ings ein  passendes M itte l 
abgebe, w as durch  P lu la rch  Cleom. 9. bestä tig t  w ird . E b e n  
so scharfsinnig  u n d  m it  gew o h n te r  G elehrsam keit  w ird  ü b e r  
d ie  V erach tung  de r  Begriffe von  cpoßog, öiog u n d  aldag  
u n d  ihre  U n te rsche idung  gesprochen, so dass das V ers tänd -  
niss ob iger  Stelle ke in e r  Schwierigkeit  m eh r  un terlieg t,  n u r  
an  d e n  W o r te n  rjs ° ösiXbg— ekccßsv sich noch zw eife ln  lässt, 
in d e m  der  F e ige  im  A llg em ein en  n ich t frei u n d  furchtlos 
g e n a n n t  w e rd e n  k an n .  D urch  F ic inus  Ü b e rse tzu n g  (quo 
qu isqu is  afficitur, l ib e r  est et interr itus)  u n d  das U n p as
sende de r  V ulga ta  au fm erksam  g em ach t ,  h a b e n  H e i n 
d o r f ,  H  e u s d e ,  A s t  u. A. dsikog in  douAog v erw andelt ,  
w as Hr. H e r m a n n  abe r  ve rw irf t  u n d  m it  ärj^og vertauscht 
w issen  wTilL 4ovXog w ird  sich indess rechtfertigen  lassen, 
i n  de r  V orausse tzung  n ä m lic h ,  dass P lato  es m it  rjg ve r
b u n d e n  w issen  u n d  sagen will,  w e r  e in  Guter, e in  äya&og, 
se in  w o l le ,  m üsse  de r  F u rch t  vor d en  G esetzen  u n te rw o r 
fen  sein ; w e r  ab e r  d ieser  d ie n e ,  sei in  W ahrhe it  frei u n d  
ohne  Furcht. Die A ntithese  zw ischen  dovXog u n d  iXevd'sgog 
ist zu  stark h e rvo rsp r ingend ,  als dass sie verkann t w e rd e n  
dürfte ;  w a ru m  F ic inus  d iese A ntithese n ich t n achd rück li
cher w ied e rg eg eb en  h a b e ,  k ü m m e r t  uns  w e n ig ,  da w ir  
w isse n ,  w ie  u n g e n a u  er oft ü be rse tz t  hat;  üb r igens  drückt 
ja  auch das affici e twas Unfreies aus. Wicht ab e r  iksvd ,£Qog 
is t  m i t  e inem  gew issen  N achdruck  gesag t,  son d ern  de r  
N achdruck  liegt v ie lm eh r  au f  doüAos, d. h. au f  dem  Be
griffe des dovkevsLV, d en  P la to  vorzugsw eise im  Auge hat, 
d aher  er auch statt e b e n  so gu t ädovkazog  oder
e in  ähnliches W o r t  hätte geb rauchen  k önnen .  H iem it  fällt 
d e r  E in w a n d ,  dass die E rw ä h n u n g  de r  F re ihe it  n ich t  all
g em e in  u n d  ohne  nähere  B es t im m u n g  geschehen  k ö n n e ;  
gerade die zw e ite  A ntithese  in  atpoßog, b e i  der  Plato 
m i t  d em  dopp e l ten  Begriffe von  (poßog gle ichsam  spielt, 
w ie das seine W eise  ist, un te rs tü tz t  b e d e u te n d  die vorher



155

gehende  u n d  setzt b e id e  A n ti thesen  in  ih r  w ahres  Licht, 
w as Hr. H e r m a n n  n ich t h in läng lich  beach te t  zu  h a b e n  
scheint.

A b e r  e ine  w e i t  grössere Schwierigkeit  l ieg t a llerdings 
in  d em  fo lgenden  ov el [irj tote diog ’ikaßEV u n d  £vvetöcov 
ifoivvaTO. W i r  m ö g en  es b e trach ten ,  w ie  w i r  w o l le n ,  ov 
lässt sich w e d e r  gut au f  (poßog noch  au f  dovAog b e z ieh en ,  
w e n n  zu §. ifoi. dasselbe Subject passen soll; es passt h ie rzu  
ke ines  von  b e id e n ,  son d ern  k au m  e in  anderes  als drjpog; 
ü b e rh a u p t  a b e r  m uss m a n  z u g e b e n ,  dass w ed e r  diog Äa- 
ß elv <poßov nach  dovkog rfjg aidovg j-vvsld'Gtv r^L. gesagt w e r 
d en  kann . Soll n u n  zu  £vv. ijfi. das S ub jec t  drjpog, w ie  
Ast m e in t ,  in  G edanken  supp l i r t  w e rd e n ?  das w äre  w id e r  
alle E in h e i t  u n d  V ers tänd lichke it  de r  R e d e ,  folglich ganz 
unle id lich . M an suche n u r  an dersw o ; es findet s ieh ,  u n d  
zw ar  in  d em  falschen diog , n ich t  in  dem  falschen dsihog. 
Es ist zu  lesen  ov el o tote iirj drjpog skaßsv, o v x 'a v x .  t .  A. 
‘Öv da rf  ohne alles B edenken  au f  epoßog bezo g en  w erden , 
d e n n  die nächstvorhergehende  Begriffserörterung steht re in  
paren thetisch  da 1). G egen  H rn . H e r m a n n ’s L esar t  abe r  
liesse sich Seitens d e r  Sprache u n d  des S innes noch  M an 
cherlei e in w e n d e n ,  was h ier  in  B etracht des gem essenen  
R au m es  un te rd rü ck t  w e rd e n  muss. D urch  unsere  L esar t  
w ird  zugleich  de r  liier frem dartige  A usdruck  diog w egge-  
schafft, d en  P la to  an  än d e rn  S tellen  vo n  ccidag b e s t im m t 
un te rsch ieden  w issen  will.

I I .  L e  o n h a r d i  S p e n g e l i i  em endationes.  S. 19—38. 
A. I n P o l y b i i  h is to r ia rum  excerpta  Vaticana. B. E m e n 
dationes in  C. J u l i i  V i c t o r i s  a r tem  rhetoricam . Die 
e rs te m  E m e n d a t io n e n  s ind  z u m  T heil  geschichtlich in te r
e ssan t ,  ev iden t  n ich t du rch au s ,  w ie  z. B. p. 82. 7. L uch t .

i) Die seltnere aber darum nicht weniger G riechische Construction  
y ö ß o v  } .u /n ß u r ft. ö r ju o q  konnte leicht den Abschreibern Veranlassung  
geb en , auf die gewöhnlichere überzugehen, die sich in der Vulgata  
findet. Analog sagt Thucj’d. IV . 3 4 .:  Kl/cot TOV &UQQtiv TO nXlLQTOV
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rech t gu t auch Vdiov oiov iTtiTYjSsg s tehen  k o n n te , p. 68. 4. 
zu  e m e n d ire n  ganz  u n n ö th ig  scheint.

III. F  r a n c i s c i  G o e l l e r i  com m en ta t io  de scriptis 
Caesaris et Taeiti  ex m o n u m e n t is  m ed ii  aevi illustrandis.
S. 3 9 — 116. F lir  die Lectiire  des Cäsar u n d  Tacitus von 
W e r th  u n d  re ichha lt ig ,  in d em  viele A bschnitte  aus d en  
D eu tschen  Staats- u n d  R ech ts-A lterth iim ern  gelehrt b e h a n 
delt w erden . Dass die K enn tn iss  d e r  C apitu la r ien  u n d  
Gesetze des M itte la llers  fü r  Cäsar u n d  Tacitus sehr w ich 
tig  se i ,  ist zw ar  längst e rk a n n t ,  a lle in  noch  nich t h in län g 
lich  beherz ig t. N ach  d e r  E in le i tu n g  schildert de r  Verf. 
Cap. I. das G e rm a n ie n  des Tacitus nach  S tä n d e n ,  R e g ie 
ru n g ,  K riegsw esen  etc. e tc ., dan n  Cap. II .  das G e rm a n ie n  
des M ittelalters, u n d  beh an d e l t  C. I I I .  m ehre re  S tellen  des 
Cäsar u n d  Tacitus. D en  N a m e n  G e r m a n e n  leitet Hr. G. 
von W e h r  m a n n  e i  ab u n d  m e in t  m i t  m eh re ren  G elehr
t e n ,  die Gallier  h ä tten  d e n  T u n g re rn  zuers t  d iesen N am en  
als E ig e n n a m e n  beigeleg t,  in d e m  sie d e n  A p p e l la t iv n am en  
fü r  e in en  E ig e n n a m e n  h ie l ten ;  C äsar , de r  d en  N a m e n  
T u n g re r  noch  n ich t  g e k a n n t ,  habe  statt d esse lben  die 
e in ze ln en  N am en  der  4  V ölkerschaften (B. G. II .  4.) oder 
d e n  G e sa m m tn a m e n  G e r m a n e n  gebrauch t (vergl. Caes.
V I. 32.); d ie se lb en  k e n n e  Tacitus als T ungre r ,  u n d  von 
ih n e n  aus h a b e  sich de r  N am e G e r m a n e n  ü b e r  das gan 
ze V olk  verbreitet. D anach  erk lärt  Hr. G. Tac. G erm . 2. 
extr. so :  „ d e m n a c h  sei a llm älig  d e r  b esondere  N am e eines 
Z w e i g e s  auf  d e n  g anzen  V o lkss tam m  ü b e rg e g a n g e n ,  in  
d e r  A r t ,  dass de r  ganze  S tam m  erst von  dem  Sieger, u m  
F u rc h t  b e i  d en  Gallie rn  zu  erregen , b e n a n n t  w u rd e ,  nach 
m als  aber  sie selbst d en  N am en  G erm an en  anna lnnen ,  der  
zufälliger W e ise  g egeben  w a rd .“  Statt n o n  gentis evalu- 
isse pau la t im  schre ib t e r  in  gentis  i. e. in  n o m e n  g e n t i s ; 
zu  ob m e tu m  ergänz t  e r  Gallis in j ic ie n d u m , von d em  
D ro h e n  de r  T u n g re r ,  zu  d en  G alliern  w ü rd e n  noch  im m e r  
m e h r  G e rm a n e n  her i ib e rk o m m en ;  die W o r te  invento  n o 
m in e  schliesst e r  in  C om m ata  e in  u n d  erklärt sie m it  Dö- 
d e r  l e i n  du rch  fortuito  accepto. M it d iesen  A nsich ten  
G ö l l e r ’s k a n n  ich m ich  n ich t  durchaus  be freu n d en .  E r 
stens ist no ch  n ich t  unum stöss l ich  b e w ie s e n ,  dass der
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N am e G e r m a n e n  ans W e h r  m a n n e n  en ts tanden  sei. 
A b g esehen  von  de r  neu e rd in g s  versuchten  A b le i tung  aus 
d em  P ersischen  oder  Sanscrit scheint m ir  b is  je tz t  so viel 
das G laubhafteste ,  dass de r  N am e än d e rn  als re in  D eu t
schen E le m e n te n  se inen  U rsp ru n g  zu v e rd an k en  habe, dass 
e r  zu  Cäsar’s Z e it  hingst gangbar  gew esen  sein u n d  schon  
lange vorher b e s tan d en  h ab en  m üsse J). D ie T eq^ uviol 
H e ro d o t’s , die rsQ^iccvixELa u n d  r£Q[iccQci b e i  S tephanus von 
Byzanz u n d  viele andere  S puren  fü h ren  doch zu  s ich tbar 
darauf, dass m a n  ke in  der  Sprache jene r  V ölker allein, die 
nachm als  T u n g re r  h e issen , en tn o m m en es  A ppella tivum  in  
dem  N am en  suchen  dürfe  Alles W eite re  w ird  im G ebie te  
d e r  H ypothese b le iben .  Des Tacilus recens et n u p e r  ad- 
d i tum  b e ru h t  e n tw e d e r  au f  e inem  I r r th u m ,  d en  Tacitus 
vielleicht selbst n ich t tlieilt, oder  ist in  sehr w e i te m  S inne 
zu  n e h m e n ,  oder  ist dem  Cäsar B. G. II .  4. e n tn o m m en . 
Z w a r  w i r d  d a rau f  G ew icht ge leg t ,  dass das W o r t  G e r  
als ächt Deutsches W o r t  im  N ibe lungen liede  v o rk o m m e ;  
a lle in  diese W u rz e l  ist w o h l  a llen  Sprachen  des grossen  
Sprachstam m s g e m e in ,  zu dem  der  G erm anische  gehört. 
Es  h ab en  auch schwerlich die Gallier zuerst  d e n  T u n g re rn  
d iesen  N am en  be ige leg t;  in den  W o r te n  des Tacitus liegt 
das durchaus n icht no lh w en d ig ,  sondern  e r  k a n n  auch n u r  
m e in e n ,  als die T u n g re r  ü b e r  d e n  R h e in  gezogen  w ä re n  
u n d  die Gallischen B ew ohner  ve r tr ieben  hätten , w ä re n  sie 
G erm anen  g en an n t  w o rd e n ;  von w e m ,  ist n ich t  gesagt; 
von ih n en  aus w äre  de r  N am e nachher  a u f  A ndere  ü b e r 
getragen  w orden . Doch gleichviel: w o  das G anze einer  
N achricht von unäch te r  H erkunft  e rsche in t ,  s teht es m i t  
d e m  E in z e ln e n  n ich t  sicherer. D e r  Pa tr io t ism us m uss 
sich der  his torischen Kritik  fügen. Die L esar t  i n  gentis 
b e ru h t  au f  e inem  M issv e rs tän d e , d e n  m a n  durch die Erklä
ru n g ,  das W o r t  sei also n ich t  Volks- so n d e rn  S tam m es-

*) Vgl. Z a n d e r  in S e e b o d e ’s Archiv II. 99.

Es soll damit weder geläugnet w erden , dass der Nam e ursprünglich  
appellativ gewesen se i, wie die V ergleichung m it den Pelasgern z. 15. 
leh r t, noch dass die Germanen als Urvolk gelten dürfen.
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n a m e ,  bese i t ig t  (so auch H e r m a n n  M ü l l e r  M ark. <1. 
V aterl .  I. 64-)’, de r  S tam m  der  T u n g r i  halte  d en  N am en  
geführt.  Inven to  n o m in e  ab e r  m uss  d e m  S inne  des Taci- 
tus  gemäss m i t  n u p e r  a d d i tu m  in  V e rb in d u n g  gebracht 
w e rd e n  u n d  s teht n u r  im  Gegensatz  von a n t iq u o ;  von  
e in em  z u f ä l l i g e n  E rha lten  ist d a r in  keine A n d eu tung .  —

Auch in  de r  zw e i ten  S te l le ,  w o rü b e r  Hr. G. in  de r  
E in le i tu n g  S. 47. flg. sp r ich t ,  G erm . 45. in . ,  befr ied ig t die 
E rk lä ru n g  d e r  W o rte  illuc u sq u e  et faina vei’a tan lu m  n a 
tura  (bis d a h in ,  auch  d e r  Sage gem äss, erstreckt sich n u r  
w irk liche  N atu r  u n d  n ich ts  U ebernatiir liches u n d  W u n d e r 
ba res  ist dort)  nicht.  M a n  erw arte t  e inen  än d e rn  G edan
k e n ;  n a c h d e m  vorher von m annigfa lt igen  G eb ild en  de r  
P h an tas ie  die R ede  w a r ,  m üsste  d e r  G eschichtschreiber 
d e n  U ebergang  z u r  W irk lichke it  m a c h e n ,  u n d  sich a u f  
die A nsicht s tü tzen d ,  dass das E ism e e r  die G renze  des 
E rdkre ises  b i ld e ,  das G eb ie t  de r  fabelhaften  M e in u n g e n  
des G egentheils  m it  dem  A usspruch  ab w e isen :  was w e ite r  
h in au sg eh e ,  sei Alles fabelhaft u n d  n u r  b is  dahin  gebe es 
W irk lichke it .  Dass d ieser  S inn  in  ob igen  W o r te n  liege, 
schein t m ir  unzw eife lhaft :  „bis  dah in  n u r ,  auch de r  Sage
nach, re ich t  die w ahre  N atur.“  V ielle icht folgt m an  noch bes 
ser d em  Rec. de r  Ausg. von Passow  in Jen . L. Z. 1818 Nbv. 
206. u n d  schre ib t et fam a vera et tan tu in  natura  x). — Ich  
m uss m ir  v e r s a g e n , de r  in te ressan ten  A b h an d lu n g  noch  
w e i te r  zu  fo lgen u n d  b e m e rk e  n u r  n o c h ,  dass auch fü r  
die  Geschichte  des D eu tschen  Privatrechts  w ichtige  M ate 
ria l ien  geb o ten  w erden .

III .  Accusativi n o m e n  q u id  tandem  sibi ve lit :  scrip- 
sit F .  A. T r e n d e l e n b u r g  S. 117 — 124. D er G ang d ie 
ses k u rzen  a b e r  s innre ich  u n d  ansp rechend  b e h a n d e l te n  
Aufsatzes ist folgender. W ä h re n d  die ü b r ig e n  Casus die 
D eu tu n g  ihres N am ens le ich t in  sich tra g e n ,  ha t m a n  im -

J) Auch das folgende Ergo erklärt Hr. G . nicht ganz richtig m it nt 
ad rem ipsam veniam . Die V erglcichung m it c. 19. leh r t, dass 
ergo hier nur heisse inde fit ut, nach G ü r e n z  z. Cic. F in . p. 173. 
( d e m z u f o l g e ) .
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m e r  n ich t  g ew u ss t ,  w as m a n  aus d e m  „A ccusativus“  m a 
chen  soll. Bei d en  R ö m e rn  findet sich k e in  deutlicher 
Aufschluss d a rü b e r ;  eher  b e i  d e n  Griechen. Accusativus 
ist aus altta tL xos  gew o rd en ;  alzLarty,rj TCzäxSig k an n  doppelt  
gefasst w e rd e n ,  vom A nklagen  oder  vom B eze ichnen  der  
Ursache. A n  jenes h a b e n  die L a te in e r  sich gehalten. In -  
dess besser  s ind  die Stoiker u m  Aufschluss zu  befragen . 
AIziuzlkov ist aus a iz ia zo v  e n ts ta n d e n ,  w ie  aus
vorirov  u. s. w . To a lz iu zo y  heisst b e i  A ris to te les ,  (Plato 
hat es n icht) Sim plicius u. A. das V e r u r s a c h t e ,  die 
W i r k u n g .  D em nach  ist ahiaTLxrj i t tä ö ig  der  C asus ,  qu i  
ad  actionis effeetum in d ican d u m  na tus  est, u n d  m üsste  ei
gentlich  effectivus h e is se n ,  u m  se inen  r ich tigen  Begriff 
k lar auszusprechen . Dies bestä tig t Dionysius d. Thrac. 
in  Bekk. Anecd. S. 636.: U y s z a i fj cdriccTixrj x a z’ a h  luv, 
u n d  danach  n e n n e n  ihn  P risc ian  V. p. 671. u n d  Charisius
I. p. 6. auch causativus. D er  „ A ccusativus“  b e ru h t  a u f  
e in em  M issverstand u n d  e iner  i rr igen  Ü berse tzung . —

D azu  e rlaube ich m ir  fo lgende  B em erkungen .  W ie  
b e i  d em  W o r te  cclzicc, so  s ind  auch b e i  causa die Begriffe 
U r s a c h e  u n d  S c h u l d  frühzeitig  m i t  e in an d e r  verschm ol
zen. D e n n  in  der Tliat s ind  sie ih rem  G rundbegriffe nach  
e i n s .  D aru m  heisst ro u lz ia zo v  auch das , w as verschuldet 
is t ,  u n d  u lt la z ix o v ,  w as das V erschuldete  betrifft,  w ie  
alöd'rjzixbv , w as das E m p fu n d e n e ,  alö& rjzov, betrifft. A iz i-  
eczixr} T tzäöig  w ü rd e  dem nach  auch der  Casus heissen k ö n 
n e n ,  w e lch e r  e twas V e ru rsa c h te s , Verschuldetes  betrifft, 
d. i .  m it  e inem  W o r t  de r  Objectscasus. U n d  w e n n  m an  
den  Begriff von Schuld  n ich t zu  einse itig  n i m m t , so ist 
das de r  A ccusativ  in  der  That. ]Nun schein t ab e r  das 
W o r t  accuso nichts  W eite res  b ed eu te t  zu h a b e n ,  als ad  
causam  ago s. voco , e inen  z u r  Sache fü h re n ,  d a rü b e r  er 
R ede  s tehen soll,  ihm  desshalb  Schuld  geben . W e n n  d ie 
ses richtig  is t ,  w ie  es aus Stellen w ie  „Si id  m e n o n  accu- 
sas ,  tu  ipse ob iu rgandus  es“ (P lau t .  T r in .  I. 2. 59.)  trotz 
des V orw urfs ,  de r  schon dar in  en tha lten  i s t ,  doch hervor
gehen  k a n n ,  so hat auch P risc ian  m it  se iner  B e m e rk u n g :  
quarto  loco est accusativus sive causativus, accuso liomi-
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n e m  et in  causa h o m in e m  facio, das R ech te  e in igerm assen  
u n b e w u ss t  getroffen. Nach je n e r  G ru n d b e d e u tu n g  -wäre 
d e r  Casus accusativus n ich t  de r  Anklagefall,  sondern  gleich
falls de r  Schuldfall,  d, i. d e r je n ig e ,  w e lch e r  e inen  G egen
stand  als V eran lassung  der  H a n d lu n g  des V e rb u m s  da r
stellt, d e r  C a s u s  d e s  d i e  H a n d l u n g  v e r s c h u l d e n 
d e n  O b j e c t s  (d e r  schu ldangebende  Casus). Dass das 
W o r t  causativus w irklich  so geb rauch t i s t ,  sehen  w ir  aus 
causativum l i t is ,  d ie Sache des R ech tss tre i te s , d ie d e n  
R ech lss tand  fests te ll t ,  b e i  M arcian . Capell. 5. p. 151. Z u  
accusativus fehlt zw ar  e in  solches B eisp ie l ;  a lle in  in d e m  
es v o n  a c c u s a t u m  a b zu le i ten  ist, gleich ad  causam  vocatum, 
g ieb t  es sich selbst die R ech tfe rtigung  gegen  dien ihm  auf- 
gebü rd e len  I r r th u m  u n d  M issverstand.

M it  U ebergehung  von V. w e n d e  ich m ich  zu  VI. A. 
W e s t e r m a n n i  anno ta tiones in  Attica Pausan iae ,  p. 159
__186., urn an zu d eu ten ,  dass fü r  die Topogi’aphie  A ttika’s
m anches  Schöne h ie r  zu  finden is t ,  ü b e rh a u p t  Alles von 
Scharfsinn u n d  G ründ lichke it  z e u g t ,  daher  auch m it  R ech t  
d ie  neues ten  H erausgeber  des P a u sa n ia s ,  S c h u b a r t  u n d  
W a l z ,  a u f  diese B em erk u n g en  vorzügliche R ücksich t  ge
n o m m e n ,  u n d  die T ex lesverbesserungen  säm m tlich  e in 
geführt  haben . Z u  de r  ersten  A nnotation , w elche  von  d en  
b ild l ichen  D arste llungen  des D e m o s  handelt ,  u n d  was dar
u n te r  zu  vers tehen  se i ,  hätte  ich d en  Begriff des W ortes  
drjtios no ch  volls tändiger dargestellt  u n d  erläutert gew ünscht,  
u m  z u g l e i c h  eine  volle  Ü bersich t zu  h a b e n ,  in  w elcher  
B e z ieh u n g  de r  D em os G egenstand  de r  b i ld e n d e n  K un s t  
sein  konnte . H e r r  W e s te rm a n n  stellt  in  künstle r ischer  
H in s ich t  n u r  drei verschiedene B e d eu tu n g en  von  drj^iog 
au f ,  das Volk als G em e in d e  v o n  A ttika (denn  das ist der  
Attische S p ra c h g e b ra u ch ; b e i  H o m e r  u n d  H erodo t ist es 
no ch  L a n d  u n d  Volk z u g le ich :  W achsin .  Hell. Alt. I. 1. 
315. flg.) ? das Volk als e in  b e so n d e re s ,  b e s t im m te s ,  u n d  
das V olk  im  A llgem einen . Nicht n achgew iesen  is t ,  ob 
auch das ärm ere  V olk  im  Gegensätze  zu  den  R e ichen ,  w ie  
drjtLos in  de r  H aupts te lle  X en o p h .  M em . IV . 2. 37. (vergl. 
dens. v om  A then . St. 13.) defin irt w i r d ,  oder  das V olk  in



der  V o lksversam m lung  oder  in  d e n  Gerichtshöfen J) (Thuc. 
V. 45., P lu t.  Alcib. 14., M eie r  u n d  Schöin. Alt. P r .  S. 215.) 
z u r  Personification  in  de r  K u n s t  V eran lassung  g egeben  
habe. I n  d e r  Stelle des Pausan ias  I .  3. 4. s teht d e r  D e
mos des Lyson in  d em  R athhaus  d e r  F ü n fh u n d e r t ,  w a h r 
scheinlich e in  S in n b i ld  der  V o lk sv e rsa m m lu n g  V ie lle ich t ̂ Ö

auch de r  D em okra tie  (denn  dijfiog heisst ja , w ie  b e k a n n t  2), 
auch die D em o k ra t ie ) ,  abe r  in  m än n lich e r  G esta lt ,  da  die 
/JriyLoyiQatCa n e b e n  dem  z/jjfiog Paus. I. 2. 3. a u f  e ine  w e ib 
liche F ig u r  deutet. A b e r  w a ru m  Hr. W . diese b e id e n  
Stellen  des P a u s . ,  so w ie  I. 1. 3. auf das V olk  als Abstrae- 
tu m  ü b e rh a u p t ,  n ich t  au f  das A thenische b e z ie h t ,  ist m ir  
n ich t e in leuch tend . Aus P lu ta rch  de glor. Ath. 2. u n d  
P l in iu s  X X X V . 11. geht w en igs tens  n ich t  he rvo r ,  dass 
Paus, geirrt h a b e ,  als er  s ch r ieb ,  das G em älde  (Theseus, 
die D em okra tie  u n d  der  Demos) deute  a n ,  Theseus h ab e  
eine V erfassung  zu A then  e in g efü h r t ,  w elche  die B ürger  
e in an d e r  gleichstellle, in d em  Theseus die H aup tf igur  b ilden , 
die än d e rn  als N ebenfiguren  g rupp ir t  se in  oder  gellen, 
oder auch jen e  Schriftsteller b e so n d e re r  Z w ecke  ha lb e r  
n u r  die e ine H a u p t f i g u r  e rw ä h n e n  m ochten.

Die n ä c h s t e n  Beiträge von  B e r g k ,  G e r n h a r d  u n d  
V ö g e l i n  ü b e rg e h e n d ,  b e rü h re  ich u n te r  d en  L u c ia n  b e 

treffenden H. J u l .  U r b a n i  com m en ta tio  critica de locis 
nonnu llis  L uc ian i  p. 2 5 5 — 265., w e i l  sie Schriften  m it  b e 
trifft , die au f  Schu len  hie u n d  da gelesen w erd en .  I n  ih r  
m öchte  indess V ieles W id e rsp ru ch  erregen. U n te r  Ändern} 
w il l  Hr. U rban  Dial. M ort. 5. 2 . ,  yeXoia Tteiöovtai, ticcvovq- 
yoi ovtsg  • itoXXa xanslvog £v fiaXa dictßovxoXei avzovg nai 
inEXni&i, statt noXXa lesen  aXXcc, dam it  e in  G egensatz  z w i
schen Eukra tes  u n d  se inen  Schm eich le rn  staltfinde. D ie
ser G egensa tz  ist, so w'eit es eines so lchen  bedarf ,  in  d e m

*) N ie als P ö b e l, wie T i t t m a n n  Gr. Staatsverf. S. 524. m it Grund  
aus Tliuc. VI. 39. folgert. 

a) S. z. B. Meier de bon. damn. p. 1 . n o t . ,  W achsm . I. 2, S. 101. 
not. 3. c.
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xclxeTvos schon  g e g e b e n , e in  stärkerer  w ä re  h ie r  u n n ü tz ,  
d e n n  e igentlich  ist gar k e in e r  nö th ig .  H e rm es  sagt: ,,Sie 
w e rd e n  köstlich ja m m e r n !  Vortrefflich versteh t ja schon 
Eukrates  sie u n g e m e in  zu  f o p p e n “  u. s. w. In  G edanken  
behä lt  e r :  „ W a s  w ird  es erst w e rd e n ,  w e n n  sie vor ihm  
fort sollen! w ie  w e rd e n  sie sich da g e b e rd e n !“ — Nigrin . 
6. Dass a v tä v  n ich t N eu tru m  se i ,  son d ern  zu t ä v  koycov 
gehöre ,  w ird  m an  gern  z u g e b e n ;  a b e r  dass oufe yag ovdh 
qid'ovsiv (st. nataq>QOV£iv) a v x ä v  &£{iis gelesen w erd en  m üsse, 
ist schw erlich  z u z u g e s l e h e n .  KccTct<pQOV£iv b raucht n u r  rich
t ig  ve rs tan d en  zu w erden .  D er F re u n d  sag t,  was L u c ian  
äu sse re ,  das heisse n ich t  t ru n k e n ,  son d ern  w eise  sein;  
da ru m  w ü n sch e  er  d i e  R e d e  des N igrinus s e l b s t  zu 
ve rnehm en  (L ucian  solle sie ihm  also n ich t  voren tha lten ) :  
d e n n  auch sie geringschätz ig  an zu seh en  (als e twas U n b e 
deu tendes  zu b e h a n d e ln ,  in d em  m a n  sie un te rd rücke)  sei 
n ic h t  re c h t ,  b e so n d e rs  w e n n  sie ein  g le ichs lrebender  
F re u n d  hö ren  wolle. Es liegt in  dem  Z urückha lten  m it  
d e r  R e d e  (das h ier  als Z u rü c k w e ise n  b eze ichne t  w ird )  
auch ein  V o re n th a l te n , abe r  n ich t allein. F in d e t  m an  ab e r  
di ese E rk lä ru n g  zu k ü ns tl ich ,  so d a r f  m an  n u r ,  nach H m . 
D irec tor  S c h ö n e ’s f reundlich  m itge the ilte r  Ansicht, ccvräv 
ganz  s tre ichen  u n d  %axa(pQOV£iv m it  dem  folgenden in  V e r 
b in d u n g  denken . — Auch T im o n  14. scheint die Lesar t  
b e i  Jaco b i tz  ( in  d e r  grössern  Ausg.) der  E m en d a t io n  des 
H e r rn  U. w e i t  v o rz u z ie h e n ,  besonders  da sie sich a u f  die 
b e s te n  H andschrif ten  gründet.

Im  V o rü b e rg e h e n  mache ich au f  d en  ü b e rz e u g e n d en  
B ew eis  in  de r  schä tzbaren  *Abhandlung von Hrn. F u n k -  
l i ä n e l  de D em oslhene  P laton is  d isc ipulo  p. 287 — 306. 
au fm e rk sa m , dass D em osthenes  des P lato  Schüler n ich t 
gew esen  sein könne. Die fo lgende A rbe it  des H rn. P u t 
s c h e  diss. de vi a tque  usu fo rm u la ru m  n o n  m o d o  — 
s e d  et, n o n  m o d o  — s e d  e t i a m  ist von  i hm selbst in  
d e r  Zeitschrif t  für die A lterthum sw issenschaft  1837 Heft
6. Nr. 69. flg. D eutsch g e g e b e n ,  abe r  hie u n d  da ve ränder t  
w o rd e n ;  genüge  es h ie r ,  a u f  das Urtheil H a a s e ’s zu Rei- 
s ig’s Vorles. S. 440. A nm . 422. zu  verw eisen  u n d  die A n 



sichten R eis ig ’s zu r  V erg le ich u n g  zu e m p feh len ;  ein ande
res M al w ird  sich Ref. v ie lle icht ü b e r  die Sache selbst 
aussprechen können .

N u r  noch die le tz te  G abe im ers ten  B a n d ,  u n d  w ah r
lich n ich t die sch lech tes te , soll uns Stoff zu B em erk u n g en  
b ie te n :  C. E. C h r .  S c h n e i d e r i  co m m enta tio  de p r im o  
Caesaris consulatu . Pars prior. H e r r  Prof. S c h n e i d e r  
in  Breslau hatte schon früher in  se iner  w e r thvo llen  A b 
h an d lu n g  ü b e r  den  Charakter Cäsar’s aus se inen  Schriften  
sich als e inen  genauen  Forscher in der Geschichte Cäsar’s 
u n d  se iner Z e i t ,  zugleich  als e in en  s trengen  Beurlheiler

7 “  O

des v ie lbew underten  R öm ers  u n d  V erthe id ige r  des Asinius 
Pollio  bew iesen . Es liess sich dem nach  e rw a r te n ,  dass 
auch in vorliegendem  Aufsatz l ie fe in d r in g en d e  U ntersu 
chungen  angestellt  sein w ü rd en .  Diese H offnung ist n ich t 
getäuscht; m a n  findet viel Schönes u n d  N eues;  da de r  
Verf. von D m  m a n n  ganz unab h än g ig  s teh t ,  so b ie le t  er 
fü r  d iesen w i l lk o m m e n e  E rg än zu n g en  u n d  auch B erichti
gungen. N u r  E ines hat m ir  die L esung  m anchm al er
sch w er t ,  dass näm lich  die D arste llung  w e d e r  le icht noch  
geordnet u n d  fliessend genug ist ,  auch selbst im  Sprach- 
ausdruck. M an  m uss öfters zw e im a l  le sen ,  oder  auch a n 
g e s t r e n g t  l e s e n ,  ehe m an  k lar vers teh t,  was der  Verfasser 
m e i n t ,  besonders  w e n n  m an  m it d en  b eh an d e l ten  G egen
ständen  n ich t sehr nahe vertrau t is t ;  m a n  w ird  g ezw u n 
gen, den  g anzen  F orschungsgang  des Verfassers vollständig  
du rchzum achen  , w e n n  m an  ganz deutlich sehen  will.  Es 
ist das e ine G ew ohnhe it  m an ch e r  N eu e rn  (z. B. K l a  a s e n ’s 
in se inem  ge lehrten  W erk e  ü b e r  A eneas u n d  die P en a ten ,  
auch L o b e e k ’s u n d  zuw e ilen  N i e b u h r ’s), die ihre  Quelle 
ii» grösser G esehrsam keit  h a t ,  ab e r  das Ü be l an  sich trägt, 
dass d ie  Resulta te  schw erer G em eingu t w e rd e n ,  ü b e r  d em  
utile das dulce le idet u n d  be i a lle r  Scheu vo r  schädlicher 
P o lyprag inosyne m an  doch zu dem  W u n sc h  gepresst w ird , 
der  Verf. hätte e inem  die Z e it  sparen  m ö g e n ,  indem  er 
ausführlicher oder gesam m elte r  gew esen  w äre. — Hr. Prof. 
Schneider leg t die Briefe Cicero’s an Atticus II. 3. flg. u n d

Q uin tus  I. 2. zu m  G ru n d e ,  u m  an  ihrer  H a n d  den  Be
gebenheiten  des Jah res  695 p rü fe n d  zu  fo lg en ,  nachdem

11 *



er vorerst d ie  Z e i t  ih rer  A bfassung  genau  zu  b e s t im m e n  
versuch t  hat. H ie r  k a n n  ich ih m  in V ie lem  n ich t  be i t re 
t e n ,  ohne doch V ieles  b e sp rech en  zu  k ö n n e n ;  fü r  je tz t  
sei n u r  d a ra u f  au fm erksam  g e m a c h t ,  dass , w e n n  ad  Att.
II. 12. am  20. A pril  geschrieben  ist u n d  II. 11. (w elcher  
B r ie f  e in leu ch ten d  später  angesetz t  w i r d )  am  24 . ,  n ich t 2 
so n d e rn  4  Tage dazw ischen  verflossen se ien ;  es k ö n n te n  
e b e n  so gut 5 gew esen  s e i n , d e n n  das zu  A nfang  des 13. 
Briefes angedeu te te  Beste llungsversehen  lässt v e rm u th e n ,  
dass d ie  A n tw o r t  des A t t ic u s , w elche  Cicero abw arte te ,  
länger  als gew öhnlich  au sg eb l ieb en  sei. W ä re  II. 11. n ich t 
vo r  d em  25. A pri l  g e sch r ieb en ,  so erschiene die Klage 
C icero’s ü b e r  M ange l  an N achrich ten  aus R o m  b e g rü n 
deter.

Nach Sueton  liess Cäsar zu  A nfang  seines Consulates 
zuers t  d ie  T a g e b ü c h e r  de r  V e rh a n d lu n g e n  des Senats w ie  
des V olks  veröffentlichen. A lle in  sie w e rd e n  vo n  k e in e m  
G le ichze it igen  b e n u tz t  und  an g e fü h r t ,  u n d  daraus schliesst 
H r. Prof. S c h n e i d e r ,  dass sie n ich t  rege lm äss ig ,  v ie l
le ich t n ich t  e in m a l  b is  zu  E n d e  des ers ten  Jahres  p u b li-  
cir t  w o rd e n  seien. Das m ag  sein. A b e r  festgesetzt w o r
d e n  se in  m uss  die P u b l ica t io n  d o c h , sonst hätte  A ugust 
k e in e n  G ru n d  g e h a b t ,  sie zu  verb ie ten . U n d  die G ründe , 
die dagegen  aus . d e m  A usdruck  p r im u s  o m n iu m  ins t i tu i t  
b e i  Sueton  (Caes. 20.), u n d  aus d e r  u n s ich e rn  K u n d e ,  die 
Cicero (Att. II .  15.) v e r r ä th , geschöpft w e r d e n , s ind  ohne 
G ew icht. W a s  das o m n iu m  betrifft,  so suche m a n  d en  
Schlüssel in  d en  W o r te n ,  d ie  Sem pron ius  Asellio be i Gel- 
l ius V. 8. von d e n  d iu rn is  se iner  Z e i t  ausspr ich t ,  de r  Z e it  
N u m a n t ia ’s: nob is  n o n  m odo  satis esse v ideo, q u o d  fac
tu m  esset id  p ro n u n t ia re  , sed  e t iam  q u o  c o n s i l i o  q u a -  
q u e  r a t i o n e  g e s t a  e s s e n t  d e m o n s t r a r e .  D azu  ge
b rau ch te  Cäsar a llerdings zuers t  das M itte l  öffentlicher T a 
gebücher. Cicero abe r  w a r  V e rb a n n te r  u n d  w u rd e  als sol
cher n u r  von F re u n d e n  brieflich benachrichtig t.

W ich t ig  s ind  die U n te rsuchungen  ü b e r  die lex agra
r i a ,  w elche  Cäsar zu  A nfang  seines Consulats in  V orschlag  
brachte . Der Hr. Verf. findet die A nsich t  v e r w e r f l ic h ,  dass 
diese  lex u n d  das C am panische  A ckergese tz  als eines u n d
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dasselbe zu  b e tra c h te n  seien, u n d  hält sie fü r  zw e i w irk 
lich v e rsch ied en e ,  ab e r  n ich t  so ,  dass e ines an  des ä n d e rn  
Stelle substitu ir t  w o rd e n  s e i , so n d e rn  so dass sie be ide  
n e b e n  e in an d e r  bes tanden . D ies w id e rsp r ich t  a llen  b e 
k a n n te n  b ishe r igen  A n s ic h te n ,  ist ab e r  m i t  w en ig en  W o r
ten  n ich t  zu  w id e r leg en ;  die genaue  U n te rsu c h u n g ,  die 
v o n  m ir  in  Fo lge  d ieser  A nsich t angestellt  w o rd e n  ist, 
w e rd e  ich dah e r  an e inem  än d e rn  O rte  v o r leg en ,  da h ie r  
de r  R a u m  zu  gem essen  ist 1). E in s tw e i len  bloss so viel 
als R esu lta t ,  dass n ichts u n s  be rech t ig e ,  z w e i  gänzlich  
versch iedene Gesetze zu  d e n k e n ,  w o h l  aber  B edeu tendes  
dafür sp reche ,  dass d ie  erste lex agraria von  Cäsar u m g e 
staltet u n d  m it  d em  C am pan isehen  T ite l  defgesta lt  ve r
m eh r t  w o rd e n  s e i , dass d ieser  als H aup tsache  hervortrat.

Doch  gewiss schon  länger  h ab e  ich von d e n  Actis ge
sp ro ch en ,  als es d em  Orte gem äss ist. Das erste H eft  des 
z w e i t e n  Bandes sei daher  einfach als fruch tbar u n d  lehr
reich em pfoh len , nam en tl ich  für  das S tu d iu m  der  A ttischen 
R e d n e r ,  u n d  dem  g anzen  U n te rn e h m e n  sei h iem it  von 
H e rz e n  de r  glücklichste F o rtgang  gew ünsch t  2).

H e r m a n n  H a r l e s s .

I I I .  S c h o l i  e n  z u  Q. H o r a t i u s  F l a c c u s .  E r s t e s  
H e f t .  V.  Dr .  G o t t f r i e d  S e e b o d e .  G o t h a  1 8 3 9 .

E i n e  k le ine  Schrif t ,  m i t  w e lche r  de r  Verfasser zu r  F e ie r  
des fünfz ig jährigen  A m ts ju b i läu m s des H e r rn  Professors

1) Sie ist eben jetzt tnitgetheilt in dem gegenwärtigen Oster -  Program 
m e des Herforder Gymnas iums ,  unter dem  Titel „ D ie  A ckergesetz
gebung C. Julius Cäsar’s ,  im Zusammenhang mit den vorhergegan
genen R ogationen.“  Einen Bericht darüber wird unser nächstes 
Heft enthalten. D. R e d a c t .

2) Von dem seit Abfassung dieser Recension gedruckten zweiten Hefte 
des zweiten B andes, welches Hermann bei seiner Jubelfeier über
reicht is t , wird nächstens Bericht erstattet w eiden .

D. R e d a c t .
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K ries (cl. 2. Nov. 1839) e ingeladen . V o rh erg eh t  eine be-  
g riissende L a te in ische  Ode an  d en  w ü rd ig e n  Jube lg re is ,  
in  Sapph ischem  M a a sse , eb en  so einfach, als lieblich  u n d  
angem essen . Die Schrift selbst b e h an d e l t  Hör. Sat. I. 6. 
104 — 109. n n d  zw ar  de r  R eihe  nach  fo lgende P u n k te :  
1. N am en  u n d  C haracter  des Till ius oder  T u ll iu s ;  2. Be
d eu tu n g  von  s o rd e s ; 3. die von  H oraz  m ehrfach e rw ä h n 
ten  com ites;  4. tres u n d  q u in q u e  als spriichwörtliche Be
ze ich n u n g  fü r  e i n  p a  a r , e i n i g e ; 5. die B ed eu tu n g  von 
la san u m  a llgem ein  u n d  nam en tl ich  in  d ieser  Stelle. E in 
ze lnes  A ndere  ist ge legentlich  e rw ä h n t ,  o d e r ,  w e il  n ich t 
a n g ezw e ife l t ,  vo n  ge r ingerer  W ichtigkeit .

T i l l i u 9  ist nach  d en  b e ig eb rach ten  B ew eisg ründen  
an  u n se re r  Stelle ohne  alles B edenken  für  d en  r ich tigen  
N a m e n  a n z u e rk e n n en ;  e ine V erw echse lung  w äre  fast u n 
d e n k b a r  g e w e s e n , hätte  vom  A nfänge  d e r  N am e T u l l i u s  
dages tanden . Z u  v e rw u n d e rn  ist es in d ess ,  w ie  W eichert  
de  L. Var. p. 333., E rnes ti  clav. H ör. u. A ndere  in  V ers 
24. u n d  107. u n se re r  Satire zw e i  verschiedene M än n e r  b e 
ze ichne t  f inden konn ten . Die Ä hnlichke it  de r  N am en , b e i  
d e m  Schw anken  de r  H andschrif ten  fast e ine Gleichheit der
se lb en  zu  n e n n e n ,  die u n v e rk en n b a re  Ü b e re in s t im m u n g  
d e r  an  b e id e n  S te llen  geze ichneten  P e rsön lichke iten  u n d  
die gleiche G e s in n u n g  des Dichters gegen  b e id e  m ach en  
es nam en tl ich  in  dem se lb en  G edichte  u n m ö g lich ,  an  zw ei 
versch iedene  P e rso n en  zu denken . Auch H e in d o r f  ist h ier 
im  I r r lh u m e ,  in d em  er  d e n  T r ib u n  (v . 24.) u n d  d en  P rä 
to r  (v. 107.) n ich t vere in igen  kann. Till ius w a r  aus n ie 
d e rem  S tande bis  z u r  senatoria  dignitas h inau fg ek o m m en , 
u n te r  Cäsar en tfe rn t ,  u n d  nach dessen E rm o rd u n g  w ie d e r  
in  den  Senat ge langt u n d  T r ib u n  gew orden . Das w a r  
schon  lange h e r ;  je tz t ,  als H oraz d iese Satire schrieb, w ar  
er n ich t  m e h r  T r ib u n ,  sondern  Prätor. W ir  m üssen  h ie r in  
d e m  V erfasser  u n b e d in g t  beipflichten. Ist n u n  ab e r  T i l 
l ius  vormals tr ib u n u s  p leb is  oder  trib . mi l i t um gew esen?  
H e in d o r f  u. A. fol gen  den  Schol. Acro u n d  Porphyrio , 
w elche  ihn  t r ib u n u m  m ili tum  n e n n e n ;  dagegen  führt  See
b o d e  (p. 3. n. 3 .)  Schol. Guelpherbyt. a n :  Iste  T r i b u n u s  
p l e b i s  n ih i l  in  T r ib u n a tu  d igne  gessit cet. u n d  b e h a u p 
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tet, die R ichtigkeit d i e s e r  A ngabe  gehe hervor aus n äh e 
re r  Betrachtung  de r  W orte  fierique T r ib u n o  (v. 25.)- 
W i e  verm issen  w ir  u n g e rn ,  in d em  nach un se re r  Ansicht 
gerade  d ieser  Vers a u f  e in en  K rieg s tr ib u n en  deute t.  Su- 
inere  depositum  clavum  fierique tr ib u n o  gehört offenbar 
als .ein u n d  derse lbe  actus z u s a m m e n ,  u n d  u n te r  den  
K r iegs tr ibunen  s ind  uns laticlavii w ohl b e k a n n t  (cf. Ada in 
R om . Alterth. übers, v. Meyer, 4. Aufl. II. S. 63. u. 139.), 
dah ingegen  die V olks tr ibunen  ü b e rh au p t  ke in  äusseres E h 
re n z e ic h e n ,  auch n ich t die toga praetexta t rugen  (A d a m  
R. A. I. S. 196.)- Auch das äussere A nsehen  des Acro 
u n d  Porphyriö  w ird  durch  d e n  Schol. G uelpherb . keines- 
w eges a u fg e w o g e n : u n d  dem gem äss  w e rd e n  w ir  w oh l  n u r  
e inen  K riegstr ibun  den k en  dürfen .

Als P rä to r  verw alte te  Tillius nach  v. 39. das A m t ei
nes  Quaestor  re ru m  capitalium. M it UnFecht d enken  H e in 
do rf  u. A. nach  Seebode’s rich tiger  B em erkung  h ie r  an  ir 
gen d  e in en  tr ib u n u s  plebis.

So de r  am tliche  Charakter des M annes. Im  Ü b rigen  
w irf t  ihm  der  Dichter s o r d e s  vor. D e r  Verf. g ib t  n u n  p. 
3. sqq. e ine  genaue U ntersuchung  ü b e r  die B edeu tung  die
ses W o r te s ,  im  A llg e m e in e n ,  u n d  n am en tl ich  für unsere  
Stelle. Das R esulta t  derse lben  ist d ie ohne  Z w eife l r ich
tige B eh au p tu n g ,  dass sordes h ier n ich t  nach  de r  g ew ö h n 
lichen  Auffassung s c h m u t z i g e n  G e i z ,  son d ern  e ine  aus 
m a n g e ln d e m  V erm ö g e n  en tsp ru n g en e  a n s t a n d s l o s e  L e 
b e n s w e i s e  b eze ich n e t  (p. 6.). Diese anstandslose  L e 
ben sw e ise  des M annes  tr i t t  nam en tl ich  in  d em  M angel  
e in e r  an g em essen en  B egle itung  hervor. Nicht comites, 
n u r  e in  p aa r  Sklaven beg le i ten  ihn. D er Verfasser g ib t 
p. 7. sqq. ü b e r  die E n ts tehung  dieser  Gefolge durch  Sci- 
p io  A f r ic a n u s , ü b e r  die V ersch iedenheit  de rse lben  u n d  
ihre  N othw end igke it  für  je d e n  durch  S tand  oder  R e ich 
th u m  ausgeze ichneten  M an n  um fassende u n d  sehr gelehrte 
M itthe ilungen . F ü r  unsere  Stelle w i rd  es durch d iese lben  
zu  e iner  k la ren  A n sc h a u u n g ,  w ie  u n w ü rd ig  es fü r  e in en  
P rä to r  g e sc h ie n e n , im  Geleite von  n u r  Sklaven u n d  von 
so w'enigen Sklaven a u f  R eisen  zu  sein.
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N u r  Sklaven u n d  z w a r  n u r  f ü n f  an  de r  Z a h l  b eg le i
te ten  d e n  Till ius (p. 11.). H e indorP s  B em erk u n g  zu  Sat. I.
3. 11. sq . ,  dass z e h n  Sklaven die geringste  Z ah l  eines 
n ich t  ganz a rm e n  R öm ers  g ew esen ,  w ird  gegen  Becker 
(Gallus I. p. 107.), ab e r  in  Ü b e re in s t im m u n g  m it  Bothe zu  
F e a  Satire I. 6. 116., verw orfen . Die e tw a aus u n se re r  
Satire  v. 108. u n d  116. gegen  H e in d o r f s  A nsich t zu  e rhe
b e n d e  Schw ierigkeit  w ird  indess von dem  V erfasser selbst 
du rch  die N achw eisung  b e se i t ig t ,  dass die Z ah l d r e i  u n d  
f ü n f  sprichw örtlich  b e i  H o raz  u n d  Ä n d e rn  e i n  p a a r ,  
e i n i g e  bed eu te .  E tw as  S p r i c h w ö r t l i c h e s  ist indess 
w o h l  in  d e n  w en ig s ten  d e r  angeführten  B e isp ie le ,  so n a 
tü r l ich  es sonst is t ,  dass n am en tl ich  de r  D ich te r  anstatt 
des a l lgem einen  e i n  p a a r  e ine  b e s t im m te  A nzahl an g ib t ;  
e inze lne  aber  s ind  ganz ir r thüm lich  an g e fü h r t ,  in d e m  es 
z. B. k e in em  Z w eife l  u n te r l iegen  k a n n ,  dass b e i  Catull. 
I. 6. t r i b u s  explicare  chartis d ie  d r e i  B ücher  clironico- 
ru in  des Nepos gem e in t  sind. Ü bera ll  a b e r ,  w o  die Z ah l  
d r e i ,  f ü n f ,  s i e b e n  u. s. w. e ine  a llgem eine  k le ine  Z ah l  
b e d e u te n  so ll ,  m uss dieses aus d em  Z u sa m m e n h a n g e  he r
v o rg eh en ;  w e n n  n ic h t ,  so m uss m a n  im m e r  das Ausge
sp rochene  als w irk lich  so g em ein t  a n se l ie n ; u n d  dem n ach  
k ö n n e n  w ir  auch in  d e m  vor l iegenden  F a lle  d r e i  u n d  
f ü n f  n u r  als solche Z ah len  a n se h e n ,  d ie  der  D ich ter  ge
dacht u n d  de r  L ese r  auffassen sollt

D en  Schluss de r  A bh an d lu n g  m ach t e ine  U n te rsuchung  
ü b e r  die B ed eu tu n g  des W ortes  l a s a n u m  im  A llgem einen , 
nam en tl ich  ab e r  fü r  die vorliegende Stelle. D er Verf. ist  
d e r  Ü b e rz e u g u n g ,  dass d ie  gew öhnliche  Auffassung des 
W ortes  als L e i b s t u h l  falsch se i ,  dass es v ie lm eh r  e in  
K o c h g e s c h i r r  beze ichne. W as  die B ed eu tu n g  des W o r
tes an sich betr iff t ,  so beze ich n e t  es u rsp rüng lich  n ich t  
e in  topfartiges ,  tragbares  G eschirr  J) m i t  e iner  U nterlage ; 
son d ern  e in  G e s t e l l ,  theils als U nter lage  fü r  e in en  T o p f

J) D öderlcin’s Ableitung (Synon. VI. p. 189 .) „Lasanum, Xdaavov v. Lase 
d. h. K rug, Topf. V gl. la ter , Aä«^, Letten. Oder m it «Anaov ver
w andt?“  wird schw erlich viel Ansehn finden.
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be im  K ochen , theils als d en  Sitz b e i  e inem  tragbaren  L e ib 
stuhl. Das zeig t d ie  stete Gr. E rk lä ru n g  des W ortes  durch  
%vTQOJtovs > w elches  keinesw eges e inen  T o p f ,  sondern  eb en  
das Gestell fü r  d en se lben  beze ichnet .  ’Köxi o xoivag nv-  
QL6TctTT]g} ist die richtige B em erk u n g  des M oschopulus zu  
Hes. Op. 748. Dass es u n te r  U m s t ä n d e n  auch anstatt 
T o p f  gebraucht w e rd e n  k a n n ,  vers teh t sich dabei von 
selbst, w iew o h l  es un se re r  Ü b erzeu g u n g  nach in  de r  bezeich- 
n e te n  Stelle des H esiod  n i c h t  der  F a l l  ist. F i i r  Xaöava 
ab e r  lässt sich die B ed eu tu n g  als z u v e r l ä s s i g e  schw er
lich  nachw eisen ;  selbst für  %vxQ07i0vg w a r  Xuöava v ie lm ehr 
ein  seltenes W ort ,  w ie  w en igs tens  Schol. ad  Soph. Ai. 1405. 
(%vtQoitovg o xal Xdöavov U ytxai) u n d  Po llux  X. 24. 99. 
(xov de xaXovfisvov %vxQ07toda eöxc (isv xal Xaöava xexXtj^ievov 
tvQÜv) u n d  iiberhaujjt  de r  E ifer aller L e x ik o g ra p h e n ,  das 
W o r t  in  d i e s e m  S i n n e  zu erklären, zu r  G enüge darthun. 
Die Stelle b e i  A ristophanes (Pac. 893.) spricht ke inesw eges 
so b e s t im m t fü r  die B edeu tung  von  K o c h g e s c h i r r :  Xaöava 
ha t  h ie r ,  w ie  die ganze  Stelle (nach B erg le rs  rich tiger  
B e m erk u n g  zu  v. 887. v. &EcnQia)J e in e n  dopp e l ten  S inn ;  
u n d  die W o r te  des Scholiasten zu  Xaöava. oxt o v x t o g  o t  
I v x Q o i t o d e g .  etceI de eins xb otvxccvlov, imqyays xal xa Xa- 
öava. drjXoi öh xovg öaöEig avxijg [irjQovg u. s. w. bestä tigen  
dies vo llkom m en. Ü berse tzen  m ag  m a n  h ie r  freilich onxcc- 
vlov durch  culina u n d  Xaöava du rch  olla; ab e r  in  b e id e n  
W ö r te rn  ist an  d ieser  Stelle e in  m in d e r  ästhetischer N e
b e n s in n  unve rk en n b a r .  Sehr b e s t im m t ab e r  tr itt  d ie  Be
d eu tung  des W ortes  in  d e r  von P o llux  X . 44. aus Aristoph. 
P roag. angeführten  Stelle hervor:  Ol'fiot xaXag, xL [iov öxqe- 
<pet xtjv yaöxEQa; ßaXX’ ig xoQaxag. ito&Ev av Xaöava yivoixo (toi,- 
E b e n  so deutlich  tr itt  in  den  ü b r ig e n  vo n  d em  Verf. 
se lbst angeführten  Stellen die B edeu tung  von  Xaöava als 
L e ib s tu h l  hervor. Bei d em  e inz igen  R öm isch en  Schrift
ste ller,  de r  ausser H oraz  das W o r t  b ra u c h t ,  be i  P e tron ius  
c. 47. j h a t  la sanum  ebenfalls d iese B edeutung . D azu  
k o m m t ,  dass XaöavotpoQoi, Sklaven fü r  die B e s o r g u n g  
(allg.) der Aaöccva im  l e t z t e r e n  S i n n e ,  auch d en  R ö m e rn
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w o h lb e k a n n t  w a r e n ,  w ie  aus des V erfassers e igener  Be
m erk u n g  p. 19. n. 4. deutlich  hervorgeht. U n te r  d iesen  
U m stä n d e n  k an n  das p u e r i  lasanum  portan tes  w o h l  n u r  
als Ü berse tzung  fü r  A.a(5ave(p6()oi gefasst w e rd e n  d. h. fü r  
Sklaven zu r  B esorgung  des Leibstuhls .

M a n  w ird  dem n ach  die je tz t  gew öhnliche  E rk lä rung  
des W ortes  la sanum  b e ib eh a l ten  m ü sse n ,  w e n n  sie n ich t  
e tw a, w ie  de r  Verf. p. 21. m ein t,  dem  ganzen  Z u s a m m e n 
hänge  w iders tre ite t .  M it R echt b e m e rk t  de r  Verf. p. 14., 
dass Tillius als P ra e to r  d e n  A nstand  verle tz t  h ab e  n ich t  
n u r  durch  e in  so g e r in g e s ,  sondern  durch  ein  s o l c h e s  
Sklavengefolge: q u in q u e  tan tu in  p u e r i ,  w i e s c h o l .  Guel- 
ph erb .  sag t ,  por tan tes  h u i u s m o d i  v a s a ,  q u a e  t u r p e  
e s t  f e r r i .  Diese tu rp i ta s ,  diese s o rd e s , die ja n ich t  so
w o h l  in  d em  etw aigen  Sparsystem des T i l l iu s ,  als in  sei
n e m  anstandslosen  A uftre ten  ge fu n d en  w i rd ,  tr i t t  ganz  gu t 
h e rv o r ,  w e n n  m an  la san u m  durch  L c ib s tu h l  erklärt. V o n  
d e r  M itte llosigkeit  des M an n es  ist in  d e r  g anzen  Satire 
k au m  die R e d e ;  es kon n te  eben so w o h l  M angel an  gu ter  
B i ldung  se in ,  dass T illius so un an g em essen  zu e rscheinen  
sich n ich t  scheute. D em nach  m och te  die gew öhnliche  Auf
fassung vo n  la san u m  doch w oh l die richtige sein.

E in z e ln e s ,  das ausserdem  in  de r  Schrift b e sp rochen  
i s t ,  g lau b en  w i r  ü b e rg e h e n  zu  d ü r fe n ,  k ö n n en  ab e r  n ich t 
u m h in ,  unse re  H ochach tung  auszusp rechen  vor  de r  G elehr
sa m k e i t ,  m i t  w e lch e r  de r  V erfasser b e i  j e d e r  Sache die 
n a h e n  u n d  fe rn en  Q ue llen  zu  e ine r  vo lls tändigen  K enn t-  
n iss  d e rse lb en  zusam m enste ll t .  H iedurch  ist die Schrift 
b e le h re n d  u n d  von grösser B edeu tung  für  J e d e n , de r  die 
geb o ten en  M itte l  m i t  U m sicht u n d  ohne M ühescheu  b e 
n u tz e n  w ird , D r .  S c h u l t z .
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IV.  L a t e i n i s c h e  V o r s c h u l e ,  v o n  Dr .  W i l h .  H e r r n .  
B l u m e , D i r e c t o r  u n c l  P r o f e s s o r  d e r  R i t t e r -  
A k a d e m i e  z u  B r a n d e n b u r g  a. d. H. etc. X X IV .
u. 216 . S., g r .  8. L e i p z i g  b e i  C. P.  M e l z e r  1 8 4 0 .

Incidit in Scyllam , qui vult vitare Charjbdim .

W i e  freudig  alle S ch u lm än n e r ,  w e lchen  d e r  L a te in ische  
U nterr ich t anvertrau t is t ,  je d e n  V orschlag  b eg r i is sen ,  der  
die F ö rd e ru n g  dieses w ich tigen  L ehrgegenstandes  z u m  
Z w ecke  hat, so fest b e g rü n d e t  ist auch d e ren  Ü berzeugung , 
dass die hohen  U b erw ach er  de r  G ym nasien  n u r  m it  der 
b e w ä h r te n ,  ihre Schrille le i te n d e n ,  w e isen  E insicht u n d  
Vorsich t be i  B egünstigung  solcher G ru n d sä tze ,  oder  E in 
führ ung  solcher B ücher verfahren w e r d e n ,  w elche  gegen  
die gangbare  M ethode  in  K a m p f  tre ten . Sie d ü r fe n ,  ver
t rau en d  auf  die verlässige B erechnung  oberer  L e itung , der  
Hoffnung w e iten  R au m  geben , dass n ich t  die Schulen zu m  
K am pfp la tz  w id e rs treb en d e r  A nsich ten  in  d e r  M ethodik  
e rw ählt  w erd en ,  w ie  in  k e in em  ä n d e rn  G egenstände  des 
U n terr ich ts ,  so auch n ich t im  L a te in ,  son d ern  dass m a n  
d e n  Streit au f  l i te ra r is c h e m  G ebiete  zu  hallen  wisse, u n d  
die E n ts c h e id u n g , a u f  w elcher  Seite das Rechte  u n d  das 
Beste se i ,  b is  zu r  A n e rk e n n u n g  eines u n lä u g b a re n  Sieges 
aufschiebe. Die sicherste Bürgschaft fü r  diese tröstliche 
Hoffnlittg gew ährt uns  die K u n d e , dass unsere  höchste 
Behörde  die b ew ähr tes ten  S chu lm änner  zu m  gutachtlichen 
U rtheil ü b e r  die V orschule  des H rn . B l u m e  vor d e ren  
E m pfeh lung  oder  E in fü h ru n g  in  die Schulen  aufgefordert 
ha t ,  eb en  w e il  dieses Buch nach  G rundsä tzen  verfasst ist, 
w elche  de r  a lten  W e is e ,  das L a te in  zu  le h re n ,  schnurge
rade  z u w id e r  laufen. D en n  obgleich  d e r  einsichtsvolle 
u n d  es m it  d e r  Sache n u r  gu t m e in e n d e  Verfasser in  der  
V orrede  W orte  sp r ic h t ,  die fü r  je d e n  L eh re r  höchst beach- 
tensw erth  s i n d , so hat e r  sich doch nich t allein  in  de r  
W e ise ,  w ie  er  seine G rundsä tze  in  e ine r  V orschule  ange
w an d t  w issen  w i l l ,  son d ern  auch in  dem  für seine Z w e 
cke gew ählten  u n d  e ingerich te ten  Stoffe so ganz u n d  gar
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vergriffen, dass w i r  fü r  den  Irrw eg ,  d en  er  gegangen , kei
n e n  ä n d e rn  G ru n d  zu f inden  v e rm ö g e n ,  als se inen  gros- 
sen  E ife r  fü r  e in  hohes u n d  edles Ziel.  D ieser rühm liche  
E ife r  ha t ihn  ü b e rseh en  lassen, dass h ier  n ich t die G r u n d 
s ä t z e  d e r  M e t h o d e ,  son d ern  n u r  d i e  H a n d h a b u n g  
derse lben  Schuld  s ind  an  d em  schw ächer g ew o rd en en  E r 
folge des L a te in ischen  Unterrichts. Die G r ü n d e , w elche  
u n s  zu  d iesem  nach the il igen  Urtheile  ü b e r  das w irk lich  
m ühevo lle  W e rk  des höchst ach tba ren  Verfassers nö th igen ,  
so llen  de r  R e ih e  nach  v o r g e l e g t  w e rd e n ,  w e n n  zuvor kurz  
die inne re  E in r ich tu n g  u n d  d e r  Inhalt  des Buches m itge- 
theilt  ist.

I n  de r  V orrede  geht der  V erfasser  von  d em  Satze aus, 
dass die Erfolge des L a te in ischen  U nterrichts  nach  der  b is 
h e r  g e w ö h n lich en ,  ode r  g ram m atischen  u n d  system atischen 
M ethode  selbst b i l l ig en  E rw a r tu n g e n  n ich t  en tsprächen , 
sucht d a n n  die U rsachen  d ieser  E rsche inung  zu  e rg rü n d en  
u n d  M itte l  u n d  W eg e  zu  z e ig e n ,  w od u rch  das Ü b e l  ge
he ilt  w e rd e n  k ö n n e ,  Das erste H e m m n iss  des Lat. U n te r
richts findet e r  d a r in ,  dass unse re  Schüler  zu e inseitig  ge
w ö h n t  w e r d e n ,  s e h e n d  u n d  s c h r e i b e n d  zu le rn e n ,  da
gegen  das H ö r e n  u n d  S p r e c h e n  vernachlässigen  *). E in  
zw eites e b e n  so grosses H ind ern iss  e rk en n t  e r  darin , dass 
dem  K n a b e n  von  vorn  h e re in  e ine Masse vere inzelter  W ö r 
te r  u n d  B iegungen  d e rse lb en  e in g ep räg t ,  u n d  e r  zu  spät 
in  ve rb u n d en e  R e d e  e in g efü h r t  w erde . G egen  das erste 
Ü b e l  e r k e n n t  er als w irksam stes  M itte l  v i e l e s  u n d  g u 

t e s  V o r i e s e n  u n d  V o r s p r e c h e n ,  v i e l e s  N a c h l e s e n  
u n d  N a c h s p r e c h e n ,  v i e l e s  u n d  l a u t e s  M e m o r i r e n  
u n d  A u s w e n d i g s a g e n ;  gegen  das zw eite  das von ihm  
fü r  das R ich tige  erklärte  in  d e m  H a m il to n -Jaco to tsch en  
V erfah ren ,  näm lich  das A usgehen  v o n  g anzen  u n d  län g e rn  
R edestücken . D e r  zw eite  T lieil de r  V o rre d e  m ach t uns  
b e k a n n t  m i t  d em  Inha lt  u n d  de r  E in r ich tu n g  des Buches 
u n d  m i t  der  m ethod ischen  H a n d h a b u n g  im  Unterrichte.

l) Dass hier die W urzel des Gösen lieg e , darin muss jed er , der sieht 
und d en k t, mit dem Verf. dieser V orschule einverstanden sein. 
W ir lernet* und lehren uns in die Dücher h i n e i n  statt h in a u s .
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Das Buch selbst en thä lt  n u n  nach  Inh a l t  uncl F o rm  fü r  d ie  
Z w eck e  des Verfassers Fo lgendes.  F ü r  d en  alle rers ten  U n 
terr ich t im  L a te in  (daher auch d e r  N am e „ V o r s c h u l e “) 
w äh lte  de r  Verf. die d re i e rs ten  B ücher  de r  R ö m ischen  
Geschichte des L iv ius ,  also die Geschichte von d en  älte
sten Z e i ten  b is  zu m  Sturze des Decemvirats. D abe i  ist er 
nach  e iner  se inen  Z w e c k e n  en tsp rech en d en  W il lk ü h r  ver
fahren. E r  hat geändert  u n d  w eg g e la ssen ,  w as  u n d  w ie  
er es fü r  gu t hielt. Das G anze ist in  128 A bschn itte  ge- 
th e i l t ,  w elche  de r  Grösse nach  ungefäh r  e inem  Capite l  b e i  
L ivius  en tsprechen . D e r  Capite l  b e i  L ivius s ind  184. A u f  
der  e in en  Hälfte de r  Seite bef inde t sich das L a te in ,  auf 
de r  ä n d e rn  d a n e b e n  e ine  Ü berse tzu n g  in  das D eu t
sche. E rsteres ist vielfältig germ anis ir t  u n d  letzteres noch  
vielfältiger la tinisirt. M it Ä ngstlichkeit ist n am en tl ich  da
für gesorg t,  dass das D eutsche W o r t  in  de r  R e ihe  genau  
die Stelle e in n e h m e ,  w elche  das Late in ische  hat. U n ter  
jed em  d ieser  128 A bschnitte  ist e in  gram m atisches  P e n su m  
angebracht,  u n d  zw ar  so ,  dass alle H au p treg e ln  de r  F o rm  
u n d  Syntax , ungefähr  w ie  sie in  d en  nach de r  g angbaren  
M ethode verfassten G ram m atiken  gew öhnlich  au f  e in an d e r  
f o lg e n , nach  u n d  nach  zw ischen  die e in ze ln en  A bschnitte  
e ingeschoben  sind. Ü berd ies  s tehen  u n te r  je d e m  A bschnitte  
einige V o cab e ln  z u m  M en io r iren , u n te rm isch t  m i t  e inze l
n e n  W ort-  u n d  Sacherk lärungen . Die e inze lnen  A bschn it
te m it  dem  beigefiig ten  D eutschen  so l len ,  u n d  darau f  
dr ing t der  Verf. m it  aller K raf t ,  von W o r t  zu  Wrort so 
e in g eü b t  w e rd e n ,  dass sie im  Gedächtnisse  unverti lg lich  
festsitzen. Die G ründe  n u n ,  die w ir  d em  V erfasser  e n t
gegen s te l len ,  s ind  in F o lgendem  enthalten .

1. I n  d e r  e in en  M e th o d e ,  w ie  alle Sprachen  so auch 
die Late in ische  zu le h re n ,  heisst de r  obers te  G rundsa tz :  
erst d e n k e ,  u n d  hast du g e d a c h t ,  d an n  s p r i c h ,  u n d  
dem nächst  le rne  a u s w e n d i g .  Alle Z e i t ,  alle M i t t e l u n d  
Kräfte w e rd e n  v e rb rauch t ,  u m  d iesen  G rundsa tz  zu r  A n 
w e n d u n g  zu br ingen . Das ist die M ethode des V ers tan 
des u n d  de r  V e rn u n f t ,  w e i l  sie von d iesen  b e id e n  Seelen- 
v erm ögen  ausgeht u n d  u n m it te lb a r  zu d ense lben  fü h r t ;  sie 
ist d ie M e th o d e ,  durch  de ren  2000jährige  A n w e n d u n g



Sterne  ers ter  Grösse im  Reiche  des D enkens  u n d  W issens 
un s  vorleuchten. Sie hat ab e r  e ine  schw ache Se ite ,  oder 
v ie lm e h r  e ine Seite ist schon seit längere r  Z e it  e in  w en ig  
abgeschw äch t,  u n d  d a ru m  s ind  auch ihre E rfolge n ich t  
m e h r  so g länzend . Sie hat näm lich  e twas nachgelassen 
in  d em  sonst so sorgfältigen u n d  fruchtre ichen  Bestreben, 
das V ers tandene  u n d  G edachte  dem  Gedächtnisse tief  u n d  
dauerhaft e inzup rägen . Die iibe ln  F o lg en  dieser V ernach
lässigung h a b e n  dieser  M ethode viele u n d  m ächtige  F e in 
de he rvo rge ru fen ,  w e lche  n ich t b e a c h te n d ,  dass de r  F eh le r  
n u r  in  de r  H an d h a b u n g  de r  M ethode  r uhe ,  ihre Angriffe 
gegen  d e n  obers ten  G rundsatz  richten. Sie verlassen das 
D e n k e n  u n d  fliehen zu m  G ed äch tn isse , indem  sie z u m  
o bers ten  Salze m ach en :  erst s p r i c h  u n d  l e r n e  a u s w e n 
d i g  e in  von Ä n d e rn  v o r  g e d  a c h t e s  G a n z e  u n d  d e m 
nächst d e n k e .  D iese neu e  M ethode fängt also m it d em  
an, w o m it  die alte aufhört, u n d  steht dem nach  gegen  diese 
im  schroffsten G egensä tze ,  von w o aus ein gerader W e g  
füh rt  z u m  gedanken losen  S p rech en ,  z u r  Seichtheit u n d  
Oberflächlichkeit. W e r  sie p re isen  oder be fö rde rn  kann , 
diese G edächtn iss-M elhode, w ird  abfällig von dem  B unde ,

Ö  7

dessen  M itg liede r  unab läss ig  käm pfen  für selbständiges 
D en k en  u n d  eigenes Urtheil. N u n  leistet abe r  die V o r 
schule des Hrn. B lum e d ieser  gefährlichen M ethode e inen  
u n e rh ö r te n  V orschub. N icht e inze lne  W ö r te r  sollen aus
w e n d ig  ge le rn t  w e rd e n ,  das ist d em  Verfasser , w ie  er 
w ied e rh o l t  in  d e r  V orrede  vers ichert ,  das U nheilb r in g en d e  
in  d e r  a lten  M e th o d e ,  auch Sätzlein  sind dazu noch nich t 
g e n u g ,  ganze  S tücke , ja e in  ganzes Buch ,  w ie  es h ier 
vor l ieg t ,  m uss in  die V o rra th sk am m er  des G edächtnisses 
ohne vorhergegangenes S e lbs tdenken  e ingepfropft  w erd en ,  
u n d  zw ar  sollen K in d e r  dazu  — m an  m öch te  sagen — 
m issb rauch t w erden . W ird  der  Schüler  ab e r  n ich t genö- 
th ig t vo rher  zu d e n k e n ,  w e r  w ird  ihn  z w in g e n ,  dass er 
nach h er  d en k e?  oder  w o  s ind  w irksam e  M it te l ,  zu  erfah
re n ,  dass er  h in te rhe r  nachgedach t h a b e ?

2. Die alte M ethode  beh an d e l t  die G ram m atik  fü r  sich 
als se lbständiges G a n z e , u n d  hält  dieses fü r  so w ich tig , 
dass sie dam it  sogar d e n  A nfang  m a c h t ,  u n d  zw ar  in  ei
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ner W e is e ,  dass d e r  V erstand , selbst b e i  nachlässiger A n 
leitung, die vielfältigste A n reg u n g  u n d  N ahrung  empfängt. 
Die eine Regel fügt sieh an  die and e re  w ie  die G lieder 
einer  Kette. R ückw ärts  u n d  vorwärts  ha lten  sie sich gegen
seitig. A llerd ings m üssen  w^ir m it dem  Verfasser b ed au e rn ,  
dass h ie r  viel T an d  u n d  U nverstand ih r  W e se n  tre iben. 
Es ist g rausenhaft ,  viele Jah re  des k ind lichen  Alters du rch  
ewige E in ü b u n g  m eistens n u r  künstl icher  u n d  grund loser  
F lex ionsrege ln  zu  verderben. Das ist ab e r  w ie d e r  n u r  
M issbrauch  in  de r  A n w e n d u n g  der  M ethode  u n d  zeug t  
noch  gar n ich t  w id e r  die R ich tigkeit  u n d  den  W e r th  des 
G rundsa tzes ,  von d e m  die M ethode  ausgeht. U m  n u n  die 
hässlichen A usw üchse  zu  t i lgen  u n d  d e n  verderb lichen  
Geiz zu h e m m e n ,  hat de r  V erfasser d ieser  V orschule  d ie  
in  ih ren  G r u n d b e s ta n d te i l e n  tadellose Pflanze in  Stücke 
zerschnitten  u n d  diese Stücke an  w illkürliche  Stellen e in 
gelegt. E r  hat das G ebäude  der  G ram m atik  aus se inen  
F u g e n  gerissen u n d  die e inze lnen  T rü m m e r  zw ischen  die 
e in ze ln en  L ernpensa  e in g esch o b en ,  w od u rch  auch noch  
das Ü bel e n ts te h t , dass das G anze des Buches selbst zer-  
stiickt w ird. D er  K n a b e ,  gequä lt  durch  die fu rch tbare  
Last des M e m o r i r e n s ,  w ird  hinter  jedem  Stück noch  ab- 
g e m ü d - e t  durch  eine B ü rd e ,  die gewöhnlich  in  gar kei
n e m  V erb än d e  steht mit dem  V o rh e rg eh en d en  oder  F o l 
genden. D enn  es könn te  doch z. B. die C on juga tion  des 
V e rb u m  s u m ,  welche h in ter  das 18. Stück gelegt ist, was 
den  Z u sa m m e n h a n g  betrifft, eb en  so gut b e i  dem  ers ten  
Satze des ganzen  Buches angebrach t  sein. Dass diese u n 
glückliche , in  m eh re rn  L eh rb ü ch e rn  für  die n e u e rn  Spra
chen a n g e n o m m e n e ,  Zers li icke lungsm ethöde  d e n  Beifall 
eines so einsichtsvollen M annes hat f inden k ö n n e n  in  e i
n e m  B uche ,  w o m it  die J u g e n d  ihre W issenschaft  b e g in 
n e n  soll! D er L eh re r  fre ilich , w e lche r  in  der  Schule steht, 
kann  u n d  muss sogar nach dem  jedesm aligen  Bedürfnisse 
e inze lne r  Schüler gesonderle Stücke de r  G ram m atik  e in- 
legen. A b er  die Gr ammat i k  als solche au fg eb en ,  heisst 
das D en k en  in der Sprache aufgeben . D er  Verf. w ollte  
w o h lm e in en d  den  e inen  S trudel rechts v e r m e id e n : da fuhr  
er  gerades W eges  links in  e in en  ändern .
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3. W o l le n  w i r  die E r re ic h u n g  d e r  h ohen  Zw ecke, 
w elche  unsere  G ym nasien  ve rfo lg en ,  n ich t  g e fäh rd en ,  so 
m ü sse n  w ir  den w ich tigen  G rundsa tz  fe s tha lten ,  dass die 
e in z e ln e n  G egenstände des Unterr ich ts  so n e b e n  u n d  h in 
te r  e in an d e r  l ieg en ,  w ie  sie sich gegenseitig  s tü tz e n ,  hal
t e n ,  e rg än zen  u n d  b e le b e n ,  u n d  die Ü b e rzeu g u n g  fest
h a l te n ,  dass der  geringste  Verstoss gegen diese  H arm o n ie  
in  d en  grossartigen G eb äu d en  unsäg lichen  Schaden  v e ru r 
sachen könne. Die w eises ten  u n d  e rfahrungsreichsten  M än
n e r  h a b e n  die W ah rh e i t  u n d  Zw eckm ässigke it  dieses G ru n d 
satzes au f  das unzw eid eu t ig s te  anerkann t.  W e r  B ew eise  
dafür v e r lan g t ,  d e r  lege vor sich u n d  überschaue  die vor
g esch r ieb en en  Schulplane. Is t  n u n  der  Verfasser de r  vo r
l ieg en d en  Vorschule  thä lig  gew esen  für  die A usfü h ru n g  
d ieses ,  alles G ede ihen  w issenschaftl icher A nsta l ten  b e d in 
g e n d e n  G rundsa tzes?  K einesw egs!  Die R öm ische  Geschichte 
e igne t  sich fü r  d ie  .Stufe des G y m n a s iu m , w o fü r  sie ge
w äh lt  is t ,  ganz  u n d  gar n ich t ,  u n d  z w a r  aus dem  G runde  
n ic h t ,  wreil sie s törend  eingreift in  die e b e n  b eze ich n e te  
H arm on ie .  E in e  schw er zu zäh lende  A nzah l  von a n t iq u a 
r isc h e n ,  geographischen  u n d  h is torischen N am en  u n d  Sa
c h e n ,  w elche  die v o m  Verf. fü r  die V orschule  gew ählte  
Geschichte d u r c h w e h e n , s ind  für  K in d e r  theils durchaus 
unvers tänd lich  theils u n n ö th ig ,  u n d  s tören u n d  h e m m e n  
üb e rd ie s  die Fortschritte  in  der  S prache , die a lle in  liier 
doch das Z ie l  sein  sollte. K o m m e n  doch in  d e n  20 hal
b e n  Z e i len  a u f  de r  ers ten  Seite 18 Sachen d ieser  A rt vor 
in  d e n  N a m e n  A n te n o r ,  H eneti  u. s. w. Solche E ig en 
n a m e n  s ind  die T od ten  u n te r  den  leb en d ig en  A ppe lla t i
ven . Es m ö g en  im  g an zen  B uche auch n u r  500 dieser 

« f rem dar t igen  N am en  u n d  Sachen  V orkom m en, so e rk en n t
m a n  das doch als e in en  ganz trau r igen  V er lus t  fü r  das 
E r le rn e n  de r  Sprache als so lcher ,  w e n n  m a n  sich das D a
se in  v o n  eb en  so v ie len , jed em  K inde  verständlichen , A p 
pella tiven  denkt. Es lässt sich zw ar  n ich t  lä u g n e n ,  dass 
de r  Verf. du rch w eg  b e m ü h t  gew esen  is t ,  U ngehöriges  aus- 
z u m u s te rn ,  u n d  dabe i  v ie len  pädagogischen  T ak t b e k u n 
de t ;  a l le in ,  selbst w e n n  es m öglich  gew esen  w ä re ,  alles 
U nzw eckm ässige  auszusche iden  ohne  d e n  R öm isch en  Schrift-
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steiler uncl som it auch die e igene A bsich t tles Verfassers, 
'velche nach  de r  V orrede  is t ,  d e n  Schüler gleich anfangs 
in  den  u n v e rd o rb e n e n  R öm ischen  Schriftsteller e inzuführen , 
gänzlich  zu  vernichten , so b le ib t  d ennoch  diese Geschichte 
au f  de r  u n te rs ten  Stufe oder de r  Vorstufe  des G y m n as iu m  
eine höchst missliche Sache, w e il  sie h ier  zw ischen  d ie je
n ige  geschoben  w i r d ,  w elche  auf d ieser  Stufe die g ew ö h n 
liche is t ,  sei es n u n  bib lische  oder  Griechische. V e rw i r 
ru n g  u n d  Ü b e r lad u n g  in  dem  ju n g e n  Gedächtnisse  ist u n 
ausb le ib liche  Folge. D er Verf. w ollte  e iner  K lippe  vor
b e is teu e rn  u n d  re n n t  in  d iesem  ed len  S treben  gegen  e ine  
andere.

4. Alle P ä d a g o g e n , w elche  m i t  de r  zar ten  U nschu ld  
u n d  d e ren  G efahren vertraut s in d ,  w e rd e n  e inges tehen , 
dass B ücher ,  die w ir  K in d e rn  in  die H än d e  g e b e n ,  b e 
sonders so lc h e , welche-, w ie  die Vorschule  des H rn . B lu 
m e ,  ih rem  Gedächtnisse  von W o r t  zu  W o r t  z u m  u n v e r 
äusserlichen E ii ien thum  e in g eü b t  w e rd e n  so llen , ke ineo ~ 7
Silbe en tha lten  d ü r f e n , w elche  früher  oder  später  die T u 
gend  de r  K euschheit  gefährden  könnte .  N u n  hat sich aber  
d e r  Verf. d ieser  V orschule  so vergessen , dass e r ,  b e i  a l 
ler  sonstigen lo b e n sw e r th e n  M ü h e  u n d  Sorgfalt ,  das se i
n e m  Z w ecke  n ich t  D ien en d e  zu  v e rm e id e n ,  dennoch  ha t 
s tehen  lassen die G eburt  des R om ulus  u n d  R e m u s ,  sogar 
den  grobsinn lichen  A usdruck  gem inos ed id it  b e ib eh a l ten  
h a t ,  dass er  d e n  schnöden  R a u b  cler S ab in e r in en ,  d ie  
ruch lose  Schändung  der  L u cre t ia ,  die geile L u s t  des App. 
C laudius in  a llen  ih ren  verfänglichen E in z e lh e i te n  m itge- 
theilt  hat. W o  ist d e r  L e h re r ,  w elcher  d e n ,  se iner O b h u t  
em p fo h len en ,  K in d e rn  solche aus de r  U nzuch t e n tsp ru n 
gene u n d  z u r  U nzu ch t  re izende  Geschichten  ab h ö ren  oder  
vortragen k a n n ,  ohne  selbst in  e r rö th en d e r  V er legenhe it  
oder pe in liche r  Besorgniss zu  sch w eb en  fü r  die R e in h e i t  
des k ind lichen  H erzen s? !  V o r  d e m  V orw u rf  unze it ige r  
oder ü b e r t r ie b e n e r  Ängstlichkeit in  d ieser  bed en k l ich en  
Sache schützt uns  die gewichtige B em erk u n g :  es ist e ine  
S chu le ,  w o  w ir  l e h re n ,  in  w elcher  K in d e r  sitzen  von ver
sch iedenem  A lte r ,  von  versch iedener  E r z i e h u n g , verschie
d en e r  N eigung  untl  Gesittung. I n  e ine r  öffentlichen V er-

12
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S am m lung — die  Schule ist e ine  solche — w ird  die ge
r in g s te  A n d eu tu n g  von  V erra th  an  d en  gefährlichen  Ge- 
h g im n issen  zu r  sträflichsten Unbesonnenheit»  So sehen  w ir  
d e n n ,  dass d e r  Verf. d ieser V orschule ,  in d em  er e in  re i
n es  Z ie l  eifrig v e r fo lg te , unversehens  in  d e n  Schm utz  
h ine ingerie th .

5. W ie  d ie  zu r  V orschule  gew ählten  S ach en ,  so ist 
auch  die Sprache , in  de r  diese vorgetragen  sind, fiir K in 
d e r  durchaus n ich t  a n z u ra th e n ,  u m  d am it  d?s L a te in  an 
zufangen . L ivius  schöpfte bekan n t l ich  seine ältere G e
sch ich te ,  w e lche  gerade fü r  e ine  Vorschule e ingerich te t  
i s t ,  aus W e r k e n ,  die in  a lter th iim licher Sprache abgefasst 
w a ren .  D aher  k o m m t e s ,  dass es vorzüglich  in  d iesem  
T he ile  w im m e l t  von a lten  W o r t fo rm e n ,  a lten  W ö r te rn  
u n d  R edew eisen . N icht se lten  s ind  diese e b e n  so auffal
le n d  als b e i  Sallustius. M it d em  A lten  a b e r  sollen  die 
K in d e r  n ich t  anfangen . D a rü b e r  s ind  w ir  docli w o h l  alle 
e invers tanden . F e r n e r ,  des L iv ius  Satzbau  ist so k u n s t
re ich  u n d  grossarlig , w ie  k au m  b e i  e in em  än d e rn  rö m i
schen  Schriftsteller. Solche P rach tg eb äu d e  recht zu  w ü r 
d ig en  oder  zu fassen liegt ü b e r  den  k ind lichen  V ers tand  
h inaus.  Noch m eh r :  in  de r  poe tischen  Auffassung de r  
Geschichte  gehört L iv ius  zu  d e n  grössten  M ä n n e rn  des 
A lte r thum s. Das rhetorische E le m e n t  w u rd e  durch die 
V erfassung  des Staates begünstig t .  U n d  m eisterhaft  hat 
n u n  d e r  grosse M a n n  die  R öm ische  Sprache z u r  poetischen  
u n d  rhe to r ischen  D arste llung  zu  v e rw en d en  gewusst. A b e r  
das F e ie rk le id  des Dichters u n d  R edners  ist freilich e in  
ko s tb a re r  Schm uck  in  de r  R öm ergesch ich te  des L ivius, passt 
auch sehr w o h l  für  das Jü n g l in g sa l te r ,  fü r  K in d e r  jedoch 
keinesw egs. D e n n  abgesehen  d av o n ,  dass K in d e r  solche 
Schönhe iten  n ich t  zu  fassen v e rm ö g e n ,  s ind  dar in  gefähr
liche K lip p en  b e re i te t  fü r  d en  G eschm ack in  sprach lichen  
D ingen . Z w a r  hat de r  Verf. d ieser  V orschule , die g en an n 
te n  U bels tände  w oh l  f ü h le n d ,  m it so viel E insich t als G e
w a n d th e i t  die Schw ierigkeiten  zu  bese it igen  gesucht. Durch 
A uslassungen  u n d  E rg ä n z u n g e n ,  durch  V ere in fachung  der  
Sa tz fügung , w o h in  be so n d e rs  die U m se tzung  der  indirec- 
te n  R ed e  in  d ie  directe  zu  rech n en  is t ,  ha t e r  die Sprache
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des L ivius  de r  k ind lichen  Fassungskraft  u m  ein  B edeu ten
des n ä h e r  g eb rach t ,  allein  es w a r  einestheils  unm öglich , 
ohne  e ine gänzliche V eru n s ta l tu n g  des a lten  Schriftstellers 
e ine völlige A usg le ichung  zu e rb r in g en ,  anderntlieils w a r  
es n a tü r l ich ,  dass m anche sprachliche U nrich tigkeiten  oder  
doch U ngew öhnlichke iten  m it  un terliefen . So s ind  d e n n  
W ö r te r  u n d  W e n d u n g e n  hier noch  anzutreffen , w ie  n u n -  
cupo  fü r  n o m in o ,  p u b e s  fü r  juv en tu s ,  m orta les  fü r  hom i-  
n e s ,  p r im ores  u n d  proceres fü r  principes  , serv itium  fü r  
servus, occupant f a c e re , b e l lu m  exars i t ,  socia a rm a iun -  
g e r e , a rm a m o v e re ,  dolus n e c t i tu r ,  cupido  cep it ,  be l l i  
con tag io , procella periculi ,  u n d  so eine grosse M enge  an 
derer, w elche  b a ld  e ine a lte rthüm liche , b a ld  poetische oder  
rhetorische F a rb e  t ra g e n ,  u n d  d a ru m  fü r  K in d e r  gar n ich t  
taugen. D agegen  rü h re n  vom  Verf. he r  p o s t  q u a m  T ro ja  
capta erat (S. 1.), avertebat u n d  traheba t  fü r  das richtige 
traxit b e i  L ivius (S. 11.), ob hanc  causam (S. 15.) statt 
des k lassischen hanc  ob  c a u s a m , o ritu r  (S. 14.) statt des 
b essern  orta b e i  L iv ius ,  n u n c  fü r  tu m  (S. 9.) u n d  daselbst 
et fü r  etiam. G ar n ich t lobensw erth  ist e s ,  dass e r  ver
w an d e l t  hat v idendae  urb is  in  v idend i u rb e m  (S. 13.), re- 
cuperandae  arcis in  recu p e ran d i  arcem , u n d  so viele an d e 
re derartige W en d u n g en .  O bgle ich  L iv ius  oft d iese  alter-  
th iim liehe R edew eise  b rauch t,  w ie  p e l lend i  reges (II, 9. 2.), 
so sollen w ir  doch K in d e r  davor hü ten . W ie  w ir  b e i  L i 
vius die Perfec tfo rm  ere n e b e n  e ru n t  f in d en ,  so auch h ie r  
cessere n e b e n  m ise ru n t  (S. 4.) u n d  sonst oft. E rstere  ist 
die alte oder poetische F o rm  u n d  d a ra n  d ü rfen  w ir  K in 
d e r  n ich t  gew öhnen . Die schw ere  u n d  d a ru m  fü r  K in d e r  
n ich t passende F o r m  des Inf. hist, ist oft s tehen  geb lieben ,  
w ie  su b s is te re , face re ,  d iv idere  (S. 8.). W a ru m  ist n ich t 
daraus das verb. finit, gem ach t,  w ie  a u f  S. 117. das ge
schehen? Doch w ir  b rech en  h ie r  a b ,  u m  n ich t  u n n ö th ig  
weitläufig zu w e r d e n ,  m it  der  V e rs icherung ,  dass sich e in  
ganzes Buch d a rü b e r  schre iben  l ie s se , w e n n  m a n  alles in  
d ieser Vorschule  gegen  die beste  L a tin i tä t  verstossende 
oder für  K in d e r  n ich t passende b e u r th e i le n d  aufzählen  
Wollte. D er  Verfasser hat viele S teine des Anstosses w eg 
g e rä u m t ,  u n d  sich d en  offenen W e g  durch  andere  verlegt.

1 2  *
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6. A b e r  auch z u g e g e b e n ,  alle Ä n d e ru n g e n  u n d  A u s
la ssu n g e n ,  w elche  sich d e r  Verf. in  F o rm  u n d  Stoff an  
d e m  w u n d e rv o l len  G ebäude  des A lte r thum s e r laub t hat, 
se ien  bis au f  die ger ings ten  K le in igke iten  tadelfre i;  zuge
g e b e n ,  dass n u n  alles u n d  jedes in  dem  aus den  a lten  
S tücken au fgebau ten  H a u se ,  dem  Z w ecke  w ofü r  es dasteht, 
v o l lkom m en  en tsp räche :  so w ird  dennoch  diese V orschule  
b e i  e iner  grossen M enge von A lte r thum sfreunden  u n d  E r 
z iehe rn  höchliche M issb ill igung  zu  erfahren  haben . M an
che w e rd e n  es fü r  e in en  F reve l  e rk lä re n ,  w e lch en  m a n  
am  A lte r thum e  b e g e h t ,  w e n n  m an  dessen M eis te rw erke  
m i t  so lcher W il lk ü r  b e h a n d e l t ,  w ie  h ie r  geschehen. A uch  
d e r  J u g e n d  soll m a n ,  w e rd e n  sie s a g e n ,  die a lten  schätz
b a re n  K unstw erke  u n v eränder t  u n d  unverfälscht m it a llen  
ihi’en  Schönheiten  vorführen. Ü bers te igen  sie ihre F a s 
sungskräf te ,  so soll m a n  diese so lange ü b e n  u n d  stärken, 
b is  sie ausreichen. E igne t  sich also L iv ius  zu  e ine r  V o r 
schule unvers t t im m elt  n ic h t ,  so belasse  m an  ihn  an  der  
Stelle des G ym nasium  , w o  er b ishe r  gestanden  hat. G ib t  
es doch noch andere  R öm ische  Schrifts te ller,  d ie sich lie 
b e r  eine solche Z urich tung  gefallen la ssen ,  w e il  an  ih n en  
w irk lich  m ehr  gebessert,  als ve rd o rb en  w e rd e n  kann . Diese 
B em erk u n g  b it ten  w i r  d e n  Verf. so d r in g e n d  als f re u n d 
lich vor a llem  zu b e h e rz ig e n ,  da w i r  m it se inem  in de r  
V o rred e  ausgesprochenen  G ru n d sä tz e ,  dass es höchst er- 
spriesslich se i ,  schon die K in d e r  in  e in en  R ö m ischen  
Schrifsteller e in z u fü h re n ,  durchaus e inverstanden  sind.

7. L au te  u n d  w iederho lte  K lage e r tö n t  ü b e r  das u n -  
gedeihliche F o r tk o m m e n  des U nterrichts  in  der  L a te in i 
schen  Sprache u n d  m a n  erschöpft sich in  d e r  A uffindung  
d e r  Ursachen dieses Verfalls u n d  in  d en  M it te ln ,  ih n en  
h e m m e n d  zu  begegnen . M ehrere  d ieser  F e in d e  des Lat. 
U nterr ich ts  s ind  bis je tz t  ganz u n b e m e rk t  geb lieben ,  e b e n  
w e i l  m a n ,  w ie  das oft so geh t ,  fe rn  su ch t ,  w as ganz in  
d e r  TNahe liegt. E ins  d ieser  u n b e m e rk t  u n d  m it  unsägli
cher Z e rs tö ru n g  w irk e n d e n  Ü b e l  ist die k ä u f l i c h e  V e r 
d e u t s c h u n g  de r  L a te in ischen  Schriftsteller. D ie  Ü b e r
zeu g u n g  von  de r  V erderb lichkeit  e ine r  Ü berse tzung  jn  
d e n  H ä n d e n  de r  Schüler  ist so a l lg e m e in , dass w i r  sie b e i
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der E r le rn u n g  d e r  a lten  Sprachen  als e in en  G rundsatz  b e 
trachten  k ö n n e n ,  de r  so fest b e g rü n d e t  ist, w ie  k aum  e iner 
von a l len ,  die w i r  dabe i  in  A n w e n d u n g  b r ingen .  Nicht 
allein gegen  d iesen  noch  von N ie m a n d  bezw eife l ten  G ru n d 
satz verslösst die V orschule  des Hrn. B lu m e ,  in d em  sie 
die Ü b e rse tzu n g ,  u m  der  B equem lichkeit  den  kräftigsten 
V orschub  zu le is ten ,  sogar n e b e n  d em  Texte  enthalt, son
dern  w e n d e t  sich auch ze rs tö rend  gegen ihre e igenen  A b 
sichten. D e n n  da sie dem  Schüler den  Schriftsteller m it  
der  Ü berse tzung  in  die H än d e  g ib t ,  so b le ib t  d em  L e h re r  
gar ke in  w irksam es M it te l ,  dass das Deutsche n ich t eher 
gelesen u n d  gelern t w e r d e ,  als das L a te in ,  u n d  sich som it 
in  dem  Gedächtnisse des Schülers das L a te in  h in te r  das 
D eutsche stelle u n d  an  jen em  feslhalte. A u f  d iesem  W ege  
entsteht also e ine  Ü berse tzung  des D eutschen  in  das L a 
tein. Die V orschule  ab e r  b ezw eck t  die E in p räg u n g  des 
Late ins . Ü berd ies  en ts teh t e ine Ü b e rse tzu n g ,  die viel 
nachtheil iger  u n d  verwerflicher is t ,  als die in  der  a lten  
M ethode  gewöhnliche. Die Ü berse tzu n g  ist e ine v o r g e 
m a c h t e .  D ab e i  ist n u r  G edäch tn iss ,  u n d  gar ke in  V e r 
s tand tliätig. W ie  viel vorzüglicher ist daher  e ine Ü ber
se tzu n g ,  w o be i  sich der  K n ab e  die L a te in ischen  W ö r te r  
aus se inem  L ex icon  geholt hat! H ie r  m u s s  er  d e n k e n ,  
u n d  hat  er  n i c h t  g e d a c h t ,  so w i rd  er gestraft,  au f  dass 
er d e n k e .  D er  V erfasser d ieser Vorschule  läuft also, in 
dem  er vor f rem dem  Schwerte  a u sb e u g t ,  in sein  eigenes.

8. Indess  w i r  dürfen  selbst die N ützlichkeit  e iner  
Ü berse tzung  n e b e n  dem  Texte  e in rä u m e n ,  u n d  k ö n n en  
doch e ine  solche, w ie  sie in  d ieser  V orschule  fü r  gu t b e 
fun d en  is t ,  höchst verwerflich finden. D e r  Verf. e rk lärt  
sich in  d e r  V orrede  a u f  das kräftigste u n d  en tschiedenste  
gegen die sklavisohe u n d  wirk lich  unvernünft ige  Überse t-  
zungsw eise  des H am ilton  u n d  se iner  A n h än g e r ,  u n d  er 
darf  sich in  d iesem  TJrtheile des Beifalls A ller  fü r  gewiss 
h a l te n ,  w elche  ihres V erstandes m ächtig  s in d ;  u n d  d e n 
noch hat er sich durch  die G rundsätze  je n e r  Schule so b e 
fangen  u n d  b es techen  la s se n ,  dass je d e r ,  der  es m it  u n 
serer M uttersprache redlich  m e in t ,  vor seiner  Ü berse tzung  
zurückschaudert.  D e n n  jed e r  fü r  die Deutsche Sprache
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besee lte  L e h re r  k a n n  n ich t  a n d e rs ,  als m i t  d em  G ru n d 
sätze e invers tanden  se in :  W e n n  b e i  irg en d  e in em  G egen
s tände  des G ym nasia l - U n te r r ic h ts , so befo lge  b e i  d e m  
D eutschen  die goldene R eg e l :  d e m  S chü le r ,  besonders  
d e m  K in d e ,  gib n ic h ts ,  als w as r i c h t i g  u n d  e d e l  u n d  
s c h ö n  u n d  w a h r  u n d  g u t  ist. J e d e r  L e h re r ,  de r  n u r  
e in ige  J a h re  E rfah rung  vor sich h a t ,  w eiss n u r  zu  gut, 
w ie  viele Z e i t  u n d  M ühe  dazu  verb raucht -werde, u m  
F e h le r ,  w elche  aus M issachtung  oder  U nkenn tn iss  j e n e r  
he rr l ichen  Vorschrift  e in m a l  W u rz e l  gefasst h a b e n ,  b e so n 
ders in  zah lre ichen  K la s s e n , gänzlich  zu tilgen. Offenbar 
kos ten  h ie r  ab e r  die g roben  U nrich tigkeiten  so viel A rbe it  
n i c h t , als die feinen. N u n  treffen w ir  abe r  be id e  A rten  
des V ergehens  gegen  u n se re  M uttersp rache  auf  je d e r  Seite 
d e r  Ü berse tzung  in  de r  v o r l ie g e n d e n  V orschule . G räu li
ches U ndeu tsch  is t:  „V ie le r  u m h e r  S t a a t e n  G e m i i t h e r  
w a re n  gere iz t“  fü r  inu lto rum  circa c iv ita tum  a n im i e ran t  
i r r i ta ti  (S. 25 .),  , ,au f  d e n  u n g e w i s s e n  d e r  C o m i t i e n  
E r f o l g “ fü r  in  ince r tu m  com itio rum  ev en tu m  (S .  26.), 
„d essen  i c h  H a u p t  ha lte“ fü r  cuius ego caput teneo  (S. 28.), 
„v ie le  d a h e r  L i e b k o s u n g e n “ fü r  m ulta  ig itu r  b land i-  
m en ta  (S. 115.), „m i t  g le ichem  f a s t  S c h m u c k e “ für  pari  
fere orna tu  (S. 119.), „e ine  lange  n a c h  m i r  R e i h e “ fü r  
longus  post m e ordo (S. 120), „ je n e m  v e r k ü n d i g e n d e n  
d i e s e s  G l a u b e n  w a r “  fü r  illi n u n t ian t i  haec fules erat 
(S. 24 .) ,  „d ies  gerede t  h a b e n d “ fü r  haec locutus (S. 24.), 
„ s ich  m ir  (als) b e g e g n e n d e n  g egeben  h a t“  für  se m ih i  
o b v iu m  ded it  (S. 24.), „G e s in n u n g e n  f ü h r e n “ fü r  an im os 
gerere  (S. 120.), „ a u s  d em  L a n d e “  fü r  ex agris (S. 115.), 
w o g eg en  für  d en se lb en  A usdruck  „ v o m  L a n d e “ (S. 118.), 
, ,F ü rso rg e  g e h a b t “ fü r  cura hab ita  (S. 115.). Doch w ir  hö
re n  au f ,  u m  n ich t zu  b e l ä s t i g e n , m i t  de r  V ers icherung , 
dass solches, jedes  Sprachgefühl ver le tzende  Deutsch au f  
je d e r  Seite zu  f inden is t ,  u n d  dass de r  V erfasser  oft sol
che abstruse  Ü b erse tzu n g  sogar dadurch  he rbe ige füh rt  hat, 
dass e r  die Late in ische  W o r t fü g u n g  um w arf. So m ach t er
S. 117. in  d e n  W o r te n  b e i  L iv iu s :  jam  im p e tu  co naban tu r  
de trudere  v irum , q u u m  fragor — suslinu it  (II. 10.10.), d e n  
O bersa tz  z u m  U nte rsa tze ,  in d e m  er se tz t :  q u u m  im p e tu
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conaren tu r de trudere  v i ru m ,  fragor — im p e tu m  sustinuit. 
Dieses lau te t  n u n  b e i  ihm  also: cla durch  Angriff sie ver
suchten herabzustossen  d e n  M a n n , das K rachen  — d en  
Angriff  au fh ie l t ,  w ogegen  d e m  ursp rüng lichen  Texte  das 
Deutsche ganz  nahe  lag: schon  durch  e inen  Angriff ve r
suchten  sie herabzustossen  d en  M a n n , als das K rachen  — 
den  Angriff  aufhielt. In  tausend  F ä llen  hälte m a n  durch  
e ine geringe u n d  z w a r  e r lau b te ,  von dem  Verfasser oft 
a n g e w a n d te ,  U m ste l lung  dem  D eutschen nahe  b le ib e n  
können . H atte  e r  z. B. cujus ego caput teneo  geschrie
b e n  cujus caput ego te n e o ,  so hätte er statt seines furcht
b a re n  „dessen  i c h  H a u p t  h a l t e “ setzen k ö n n en  „dessen  
H au p t  ich h a lte ,“  u n d  alles w a r  tadellos. H a t  er sich ja 
doch nich t gescheu t,  das in  objecto  cuncta scuto haeserunt, 
b e i  L iv iu s ,  u m  e inem  schrecklichen U ndeu tsch  auszu w e i
ch en ,  zu  v e rw an d e ln  in  cuncta in  objecto scuto haese run t 
(S. 117.), w ie  a u f  die näm liche  W eise  u n d  aus dem  n ä m li 
chen G runde  an  vielen ä n d e rn  Stellen er  noch fre ier m it 
dem  L a te in ischen  verfahren  ist. Doch zu allen  d iesen  
Ä ngstlichkeiten  u n d  V errenkungen  ist ganz u n d  gar k e in  
Grtind zu  f in d en ,  de r  sich hö ren  liesse. D e n n  in  w en ig  
S tunden  ist auch das K in d  g ew ö h n t  u n d  befäh ig t ,  d ie im  
Late in ischen  anders  gestellten W ö r te r  fü r  d e n  D eu tschen  
Satz richtig  zu sam m en zu le sen  u n d  logisch zu  ve rb inden ,  
w ie  es sehr b a ld  vers teh t,  die gestörte O rd n u n g  in  se inen  
Spielsachen w ie d e r  herzustellen . Indess  g ib t es doch b e i  
allen  V e rsch ro b en h e i ten ,  die sich durch  das ganze W e rk  
h indurch  z ie h e n ,  sehr viele S te l len , d e re n  Ü berse tzung  
so vortrefflich is t ,  dass sie als M uste r  flir e in en  künft igen  
V erdeu tscher  des L ivius gelten k a n n ,  nam en tl ich  w as die 
Rücksich t a u f  die b e i  d iesem  Schriftsteller so äusserst 
w ichtige u n d  b isher  so ganz vernachlässigte W o r ts te l lung  
betrifft. D ie gepriesene Ü berse tzung  des L ivius  von  Conr. 
H e u s in g e r ,  die gewiss auch p re isw ü rd ig  b le ib e n  w ird , 
w eil  sie im  Inha lte  u n d  de r  F a rb e  des Ausdrucks das O ri
ginal m eisterhaft w ied er  g ib t ,  ha t  dagegen  a u f  d e n  Bau 
der R ede  so w e n ig  Rücksich t g e n o m m e n ,  dass w i r  d e n  
Livius oft gar  n ich t  w ied e r  erkennen . V o n  vielen än d e rn  
Trefflichkeiten in der  Ü berse tzung  des H rn . B lum e  w o llen
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w ir  n u r  noch  die Vorleben, dass er ü b e ra l l  d e r  T ib e r  ge
sagt h a t ,  statt des ü b lichen  d i e  T iber.  W e r  das fü r  e ine 
geringfügige K le in igke it  ansehen  w o ll te ,  d em  dürfen  w ir  
sag en ,  dass e r  noch  n ie  bedach t  h a b e ,  w elche  grosse U n 
gelegenheit  oft durch  die V e rsch iedenhe it  des Geschlech
tes in  b e id e n  Sprachen  verursacht werde . D er  ganze Sa
genkreis  , w e lche r  sich im  L a te in  an  d en  Sol u n d  die L u n a  
ank n i ip f t ,  ist im  grells ten  W id e rs tre i t  m i t  u n se rm  „ d i e  
Sonne  u n d  d e r  M ond .“ D ie ganze  Poesie  in  der  Stelle 
b e i  Hora tius  (Od. I. 2 .1 3 —20.), w o  de r  T iberis  flavus uxo- 
r iu s  am nis  h e iss t ,  ist ve r lo ren ,  w e n n  w ir  statt des M a n 
nes  das W e ib  n eh m en .

O bgle ich  w ir  uns  n u n  ganz  en tsch ieden  h a b e n  dah in  
aussprechen  m üssen  u n d  dies n o ch m al  w ie d e rh o le n ,  dass 
d ie  besprochene  Vorschule  in  ke in e r  W eise  geeignet sei, 
d ie  G rü n d e  zu  d e n  sich täglich m e h re n d e n  u n d  lau te r  
w e rd e n d e n  K lagen  ü b e r  d e n  je tz igen  U nterr ich t im  «La
te in  zu  b ese i t ig en ,  sondern  dass v ie lm eh r  vo n  derse lben , 
w o  sie d iesem  schönen  Z w eck e  d ie n e n  so ll ,  höchst ver
derb liche  F o lgen  fü r  e ine  g ründ liche  u n d  d en  Geist b i l 
d e n d e  E r le rn u n g  de r  La te in ischen  Sprache zu befü rch ten  
s te h e n :  so k ö n n e n  w ir  doch n ich t sch liesen , ohne d em  
V erfasser  7.um A bschiede  freund lich  die H an d  zu  b ie ten  
u n d  d e n  aufrichtigen W u n sc h  h in z u z u fü g e n ,  dass sein  
W e r k ,  in  w e lch em  er d e r  E rre ichung  eines hohen  Z ieles 
so v iele  M ühe  u n d  Z e i t  z u m  O pfer gebracht ha t ,  in  d e n  
H ä n d e n  aller de r jen ig en  se in  m ö g e ,  d e n e n  die F ö rd e ru n g  
des L a te in ischen  U nterrichts  in  G ym nasien  am  H e rz e n  
liegt.  D r .  K ö n e .

V.  G e s c h i c h t e  d e s  r ö m i s c h e n  S t a a t e s  u n d  V o l k e s .  
V o n  Dr .  F  b a n z  F i f . d l e r . D r i t t e ,  b e r i c h t i g t e  
u n d  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  L e i p z i g ,  H i n r i c h s -  
s c h e  B u c h h .  1 8 3 9 .  X II .  5 3 2  S. 8.

D i e s e s  Buch  eines geschätzten  Collegen zu  W ese l  betfarf 
k e in e r  E in fü h ru n g  in  das P u b l ik u m ;  es ha t sich se inen  
Leserkre is  schon g e b i ld e t ,  w ie  d ie  w ied erho lten  Auflagen
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zeigen. Es ist schon m a n c h e m  L e h re r  als H an d b u ch  z u m  
Nachschlagen u n d  zu  schneller  V o rb e re i tu n g  u n d  Ü ber
sicht, m anchem  Schüler  als ausre ichendes häusliches Hülfs- 
m it le l  (d e n n  als L e itfaden  fü r  öffentliche Vorträge m öchte  
es w oh l  w en ig e r  zw eckm ässig  se in ) ,  m an ch em  F re u n d e  
der  R öm ischen  Geschichte als b e q u e m e s  u n d  fassli
ches P an o ram a  von  W er th  g ew esen ,  obgleich es n u r  dar
au f  A nspruch  m ach t e in  Schulbuch  zu  sein. D er  ers ten  
Auflage von 1821 sah m a n  noch  zu  sehr a n ,  dass das Ge
m älde  in  e ine r  P ö li tzschen  Perspective  u n d  e inem  P ö litz -  
schen R a h m e n  aufgefasst u n d  ausgeführt w a r ;  bekann tl ich  
ha t  diese F assung  etwas D ürres  u n d  U nerquickliches  u n d  
b le ib t  gern  an  v e rsc h w im m e n d e n  U m rissen  h ängen  (daher 
d e n n  z. B. die k le ine  W eltgesch ich te  von  Pö li tz  e in ige 
Jah re  lang  m ir  u n d  m e in e n  Schü lern  im m e r  unbehag liche r  
wurde). Die n e u e rn  A usgaben  h a b e n  ab e r  m e h r  u n d  
m e h r  dieses M agere  ver lo ren ;  besonders  ist d ie vorl ie 
gende  vielfach verändert  u n d  e rw e i te r t ,  dadurch  zugleich 
g ründ liche r  u n d  be fr ied igender  gew orden . F ü r  die A b 
sch n i t te ,  w elche  N i e b u h r s  R öm . Geschichte n ich t b e 
rü h r t ,  vom  E n d e  des 1. P u n .  Krieges b is  a u f  Cäsars E r 
m o rd u n g  b en u tz te  Hr. F i e d l e r  e in  sorgfältig nachgeschrie
benes  H eft aus N iebuhrs  V o r trägen  von  1828 — 29. Die
ses b rach te  indess  w e i t  w en ig e r  n e u e  u n d  e i g e n t ü m l i c h e  
A n s ich ten ,  als m a n  von ihm  fü r  die dunk lere  Z e i t  kennt. 
A usserdem  b e m e rk t  m a n  b a ld  in  dem  vorliegenden  Buch 
das fortgesetzte e igne  S tu d iu m  des H e r rn  Prof. F ied le r .  
W e n n  ab e r  o b en  gesagt w o rd e n  ist, das Buch eigne sich 
w e n ig e r  als C o m p e n d iu m , w o z u  es doch f rü h e r  a lle in  b e 
s t im m t w ar  u n d  auch noch  fü r  passen d  erk lärt  w i r d , so 
g rü n d e t  sich d iese A nsich t au f  Folgendes.  D er Schüler  
m uss e in  C o m p e n d iu m  in  H än d en  h a b e n ,  dam it  e r  sich 
e iner  unges tö r ten  u n d  selbst m echanisch  fördei’n d e n  Fix i-  
ru n g  de r  G ed anken  le ichter h in g e b e ,  dam it  er n ich t  bloss 
zu  hö ren  b ra u c h e ,  d e n n  das w ü rd e  ih n  b a ld  ü b e rm ü d e n ,  
dam it  e r  e in en  F a d e n  de r  O rd n u n g  z u m  A ufre ihen  habe , 
dam it  er n ich t  ganz  frem d  in  die S tunde  k o m m e ,  dam it  
er  w en ig e r  n a c h sc h re ib e , w e n n  m a n  es n ich t  ganz  ver
b ie ten  w i l l ,  und endlich  dam it  e r  zu  H ause  w irksam e  Ge-
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däch tn isspunk te  f inde ,  fiir die vollständigere  E r innerung .  
A lle in  das C o m p e n d iu m  erfüllt  alle diese Z w ecke  besser  
in  f ruch tba re r  K ürze .  D e n n  ze rs treuen  darf  es n ich t  u n d  
d e m  G ereifteren  e in  sorgfältiges H auss tud ium  n ich t  erspa
r e n  — dazu  b rau ch t  es n ich t  auszureichen. D er  Schüler  
d e r  o b e rn  K lassen k a n n  auch an  andere  B ücher  denken , 
als die b lossen  Schu lcom pendien . H a b e n  doch die  m e i
s ten  fü r  sich schon Becker’s W eltgesch ich te . U n d  fü r  das 
H aus  w ird  m a n  ih n en  diese  n ich t  w ehren . E b e n  solche 
D ienste  k an n  ih n en  das W e rk  le is ten ,  von d em  ich je tz t  
rede. Als C o m p e n d iu m  e igne t  sich so ein  G rundriss , w ie  
d e r  von  L o r e n z ,  P ü t z ,  oder  höchstens w ie  der  S c h m i d t -  
s ch e ,  besser.

D ie doppelte  B es t im m u n g  als L e itfaden  u n d  als H a n d 
b u c h  hat ab e r  au f  die D ars te llung  nach lhe il igen  Einfluss 
g e h a b t ,  u n d  ist gewiss a lle in  Schu ld , dass m a n  m an ch 
m a l  das H eftartige des Buches herau sfü h l t ,  so abgerissen, 
l o s e , in  kurze  Sätze zerstiickt w ird  die Rede. So w ie  
das Buch beschaffen sein  m ü s s te , u m  fü r  die Sache rech t  
a n z u re g e n ,  m üsste  das C olorit w ä rm e r ,  lebensvoller  auf
getragen, die M itle l t in ten  schärfer hervorgehoben , d ie  klei
n e re n  P a r t ie n  m i t  m e h r  W ah l  b eh an d e l t ,  das G anze fester 
v e rw e b t  s e in ,  b e i  aller K ü rz e ,  die e in  H an d b u ch  verlangt. 
E in  gutes M uste r  b le ib e n  dar in  noch  je tz t  Fr. v o n  R ä u 
m e r s  V o r le su n g en  ü b e r  d ie  alte Geschichte. M a n  liest 
sie im m e r  vo n  N eu em  g e rn  u n d  b e d a u e r t ,  dass sie n ich t  
f o r t g e s e t z t  sind. A uch  d e m  Buch von  S t r a s s  lässt sich 
v ie l  Gutes n a c h rü h m e n ,  obw oh l etwas aristokratische Kälte  
durch dringt.

F ü r  eine künft ige  v ierte  Auflage e r laube  ich m ir  n u n  
no ch  e in  paa r  Beiträge. S. 5. Aus L iv ius  I. 60. w e rd e n  
noch  im m e r  com m enta i’ii reg u m  angefüh r t ;  d an n  des Ser- 
vius descrip tio  c lassium u n d  andere  Gesetze. A lle in  b e i  
L iv ius  1. 1. ist bloss von  com m entar i is  Servii Tulli i  die 
R e d e ,  v o n  d e n e n  an d e re r  K önige  n ich t ;  diese f inden sich 
anderw ärts  angeführt  (vergl. P e te rse n  de orig in ib . hist. 
R o m . H a m b .  1835 j>. 2 4 — 48., d e r  indess v iel Fabelhaftes  
ge lten  lässt u n d  k ü h n e  H ypo thesen  aufstellt); nach je n e n  
geschah die  W a h l  de r  ers ten  Consuln , w e i l  Servius schon das
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Consulat e inzu fü h ren  beabsich tig t  zu  h a b e n  scheint. N u n  
scheint abe r  auch tlie descrip tio  c lassium  in  den com raen-  
tariis  m iten tha lten  gew esen  zu  s e in ,  nach  de r  A nfüh rung  
des V errius Flaccus b e i  F es tus  v. p ro c u m  u n d  pro  censu  
zu  schliessen. Dass m a n ,  w e n n  m a n  die älteste Geschichte 
R om s fiir m ythisch h a lte ,  auch die  kön ig lichen  G esetze  
fiir mythisch halten  m ü s s e ,  setz t R e i n  Ztschr. fü r  Alt. 
W iss. 1836. 92. g en ü g en d  auseinander. S. 6. A nm . 3.: zu  
d e n  actis d iu rn is  w a ren  auch die E rk lä re r  zu  Suet. Caes. 
20. a n z u fü h re n ,  w ie  d e n n  ü b e rh a u p t  die L ite ra tu r  M a n 
ches zu  w ü n sc h e n  ü b r ig  läss t ,  w as consequen ler  W e ise  
n ich t  ü b e rg a n g e n  w e rd e n  durfte. So gleich Not. 4. d ie  
w ich tige  Schrift von  E i c h s t ä d t  ü b e r  die im ag ines ;  Not.
6. zu  den  axam entis  die A nalec ten  v o n  G r a u e r t  n e b s t  
d e n  B em erkungen  von K. F r .  H e r m a n n  in  der  Hall. L. Z.
1835. 188.; S. 8. Not. 11. ist w o h l  angegeben , w o  m a n  die  
F ra g m e n te  der  a lten  A nnalis ten  ausser E nn iu s  findet, ab e r  
b e i  d iesem  nichts b e m e rk t ;  S. 10. Not. 12. hätte w o h l  N i e -  
b u h r s  m erk w ü rd ig es  Urtheil ü b e r  L iv ius  e rw äh n t  w e rd e n  
k ö n n e n ;  S. 11. Not. 13. ü b e r  P lu ta rchs  Q uellen  ausser  d e r  
Schrift von H eeren  de r  Aufsatz vo n  W e n z e l  N. Jah rb .  f. 
Philo l.  Bd. X . S. 91 — 100.; S. 15. Not. 14. durfte  n e b e n  
Schirlitz S i e k l e r s  Alte Geogr. n ich t feh len ; U k e r t  ist auch 
b e im  H an n ib a l  n ich t  erw ähnt. U n d  so liesse sich noch  sehr  
V ieles nachtragen . Sch lim m er ist e s ,  dass selbst grössere 
w ich tige  W erk e  m itu n te r  fehlen, z. B. S. 30. M i c a l i  storia 
degli ant. pop . Ital., F ir. 1832, S. 131. R e  i n s  Röm isches P r i 
v a trech t ,  W a l t e r s  Geschichte des R öm ischen  Rechts (die 
n e u e re n  Schriften  von  R u b i n o ,  K l a u s e n ,  K l e n z e ,  
k o n n te n  dem  Verf. w oh l noch  n ich t b e k a n n t  sein), S. 374. 
J .  M. F l e m m e r  de itinerib . et reb. gestis H adrian i,  Havn.
1836. u n d  dazu  Hall. L . Z. Febr.  1837. 20. fg. Doch d ie 
sem  Ü b e ls tand  w ird  de r  Hr. Verf. durch  v erm ehrte  Sorg
falt b a ld  abhelfen  können . — S. 15. w i rd  ü b e r  d en  U r
sp rung  des N am ens Italia gesprochen, ab e r  des a lten  Arka
d ischen I ta lus erst spä te r  gedacht. Die A usoner  hält Hr. 
F .  h ier u n d  S. 35. übe ra l l  fü r  g le ichbedeu tend  m it  d e n  
O p ik e rn ,  von  d en en  sie im  en g ern  S inne  e ine  A b th e i lu n g  
b i ld e te n ;  m it d en  A u ru n c e rn  sind sie eins u n d  e in  V olk
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am  L ir is  g e w e se n ,  w a h re n d  die O piker südlich von  clen 
L a t in e rn  b is  an  d en  Laos sassen. S. 16. O en o tr ien  ist 
w o h l  e in  N am e fü r  die ganze  südliche H a lb inse l  gewesen. 
J a p y g ien  lässt der  Verf. vom  Siris b is  an  d e n  Gargamis 
re ic h e n ,  A n d e re  vom G arganus b is  an  die südöstliche 
Spitze. T y rrh en ien  ist b e i  d en  G riechen  schwerlich  das 
g a n z e  w estliche I ta l ien  g e n a n n t  w o rd en .  S. 30. w e rd e n  
H e l le n e n  u n d  Pe lasger  ge trenn te  S täm m e g e n a n n t ,  a b e r  
zu  e i n e r  N ation  gehörig. U rsprüng liche  S tam m  Verschie
den h e i t  w ird  a b e r  je tz t  fast a l lgem ein  n ich t  m e h r  ange
n o m m e n  u n d  K. O. M ü l l e r  n e n n t  w o h l  richtig  das Pe-  
lasgische e i n  M itte lg lied  (Dor. I. 6 .) .:s .  K. F r .  H e r m a n n s  
L eh rb .  de r  gr. Staatsalt. §, 8., G ü t t l i n g  Berl. Jah rb .  1830. 38.
u. Gesch. d. Rom . Staalsverf. S. 16. ff. — S. 31. Dass die U m bri-  
sche Sprache m it  de r  L a te in ischen  v e rw an d t  w a r ,  ist je tz t  
w o h l  k e inem  Z w eife l  m e h r  un terw orfen . D urch  die n ä 
here  K enn tn iss  de r  E ugub in isc l ien  T a fe ln ,  w e lche  die 
Schriften  von  L a s s e n ,  G r o t e f e n d  u n d  L e p s i u s  ver
m it te l t  h a b e n ,  de r  H au p ts tü tze  a ller F o rschungen  ü b e r  die 
U m b risch e  Sprache, die m it  g lücklichem  Erfolg  in  K ä m p f s  
U m bricor .  spec. I. an g e w e n d e t  w o rd e n  s in d ,  u m  in  die 
Geschichte des Volkes e in z u d r in g e n ,  w ird  m an  hoffentlich 
im m e r  m e h r  zu  d e r  Ansicht k o m m e n ,  dass das U m brische  
d e m  O scischen , som it  auch dem  L a te in ischen  n ich t  ferner  
ges tanden  hat als d e m  Elruscischen. E b e n  so ist die Be
h a u p tu n g  S. 35 . ,  dass die V erw andtschaft  de r  T usc ischen  
Spraolie m i t  de r  G riechischen n ich t zu  e rw eisen  sei, schon 
1829 durch  G r o t e f e n d  (Seebodes N. Archiv  Nr. 26. ff.) 
b e d e u te n d  e rschü tte r t  w orden .  £>. 39. w e rd e n  die Casker 
u n d  P riske r  als zw e i versch iedene  V ö lke r  g e trenn t  u n d  
C a s c i  de r  alte N ationa lnam e de r  A b o r ig in e r  genannt.  
D as W o r t  cascus ist e ines d e r je n ig e n ,  w elche  durch  die 
S am n ite r  aus de r  Sabin ischen  Sprache in  die Oscische über-  
g egangen  sein  sollen  u n d  steht nach Varro  fü r  ve tus; Cas
k e r  u n d  P r iske r  beze ich n e t  E n n iu s  b e i  Cic. Tusc. I. 12. 
als iden tisch ;  b e id e  V ö lke r  s ind  m yth isch , w ie  die A bo r i
g in e r ,  w e lche  K ä m p f  (1. 1. S. 63. ff.) fü r  e in en  U m bri-  
schen  S tam m  erk lärt  h a t ; in  a llen  d iesen  N am en  ist w oh l  
n u r  d ie  A n d e u tu n g  eines G egensatzes  von U rb ew o h n e rn
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z e  (zur Gesch. de r  altital. V o lk ss täm m e , philol. Abh. S. 
60.). G Ö t t l i n g  v e rm u th e t ,  dass Prisci L a tin i  zu  Pelasgi 
L a tin i ,  w ie  Palilia zu Paril ia , Latia lis  zu  Latiaris  sich ver
halte. W e n n  dieses auch richtig  w ä re ,  so w ü rd e  d a ru m  
doch die B en en n u n g  im m e r  e in  A ppella t ivum  ble iben . 
S. 46. Die Sage von  R o m s G rü n d u n g  g ieb t  Hr. F. z u m  
T he il  w örtlich  nach  N ieb u h r ;  neuere  F o rsch u n g en  h ab en  
ab e r  auch h ier  M anches modificirt. Ü b e rh a u p t  w ünsch te  
ich h ier  u m  der  Schüler w illen , dass, was bloss Hypothese 
i s t ,  auch als solche b e s t im m t beze ichnet  w äre  — S. 46. 
Ü b e r  m u n d u s  findet sich Genaueres b e i  H a r t u n g  Relig. d. 
R .  II. S. 91. fg. Ü b e r  das p o m o er iu m  hätte A nm . 47. nach  
K. O. M ü l l e r s  Etrusk. II. 147. ff. w ohl ebenfalls vollstän
d iger sein  können . Das P ro g ra m m  m eines  Collegen W e r 
t h  e r  ü b e r  R om s T opograph ie  (1836) g iebt das M ateria l  noch 
reichhaltiger. — S. 48. A nm . Ü b e r  die Fasti  Capito lin i 
schein t H rn . P r.  F .  die A rbe it  von L a u r e n t  (A ltona 1833) 
u n b e k a n n t  geb l ieb en  zu  s e i n , w elche  e in en  sorgfältigen 
A bd ru ck  nach  P iranes i  u. A. giebt. L. hält indess die 
R e c h n u n g  nach  d e n  F. C. schwerlich  m i t  R ech t  fiir d ie 
s iche is te ;  auch die A n n ah m e des J. 752 als G rü n d u n g s 
jahres  der  Stadt b e ru h t  au f  b losser  V erm u th u n g .  S. 53. 
I n  B ezug  auf  die Luceres  folgt Hr. F. noch ganz de r  JNie- 
b u h rsch en  D ars te l lung , die sie als u n te r thän ig  e rscheinen  
lässt. E g g e r s ,  R e i n ,  W a l t e r  u. A. n e h m e n  indess 
g laubhafter  a n ,  dass im  G an zen  G leichheit galt ,  w e n n  
schon  die b e id e n  ersten  S täm m e gegen  d e n  zulelzt  aufge
n o m m e n e n  e inen  gew issen V orzug  gehab t h ab en  m ögen.
— S. 54. w e rd e n  die Gentes m it  d e n  300 D ecurien  ganz 
a u f  d iese lbe  L in ie  gestellt. G erade  d iese Sache gehört
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*) Sehr richtig bem erkt K l e n z e  in der Rec. von Reins Rom. Privat
recht: „Besonders bedenklich erscheint es m ir, wenn bloss hypothe
tische Annuhmen der neuern K ritik , ohne sie von dem  historisch  
Ueberlieferten zu trennen oder dieses daneben zu erw ähnen, in 
einem solchen Handbuch dargestellt werden ; aus welchem  nur das 
entsteht, was als Communis opinio zu bekämpfen nachher doppelt 
und dreifach schwierig wird.“

4
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noch  zu  d en  unausgem ach tes ten . Vgl. K  l e n z  e s  philol. 
A bh . S. 184—86., M e i e r  de  bon . d am n . p. 149., de gentil. 
A tt. p. 24., H eidelb . Jah rb .  1818. Apr. *). A uch  K. F r .  
H e r m a n n  schliesst sich e b e n  n ich t  d e n e n  a n ,  die d ie  
A nsich ten  N iebuhrs  (I. S. 345. ff.) h ie r  b i l l ig en :  s. Ztsch. 
fü r  A lte r thum sw . 1835. S. 1144. fg., Staatsalt. §. 99. 6.

Doch so gerne  ich no ch  m anche  an d re  R a n d b e m e r 
k u n g e n  m itg eg eb en  h ä t te ,  so g laube  ich doch ab b re c h e n  
zu  m üssen , u n d  b it te  den  Hr. Verf. n ich t zu  e rm ü d e n  u n d  
se inem  Buche b e i  kün ft igen  A uflagen im m e r  grössere 
V o llk o m m en h e i t  z u  verschaffen.

H. Harless.

VI.
E p i g r a p h i s c h e  M i t t h e i l u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  R ö m i s c h e n  

L e g i o n e n  i n  d e n  R h e i n l a n d e n .

I t a l i e n  h a t  seit d e m  W ie d e rau fleb en  d e r  k las-ischen  
L i te ra tu r  d e n  schönen  R u h m  bew ah r t ,  L e h re r in  u n d  P fle
g e r in  archäologischer u n d  an tiquar ischer  W issenschaften  
zu  se in ,  w o zu  es freilich auch u n te r  a llen  L ä n d e rn  durch  
die re ichen  Schätze an tiker  D enkm äle r  d ie  m eiste  B erech- 
t ig u n g  u n d  B estim m ung  erhalten  hat. Z w a r  k a n n  in  d ie 
ser B ez iehung  D eu tsch land  m i t  I ta l ien  sich k ü h n  m essen , 
u n d  d e r  re ich b eg ab ten  L e h re r in  ist d ie ge leh rige ,  fleissige 
S chü le r in  so zu  sagen- ü b e r  d en  K o p f  gew achsen ; a l le in  
b e i  d ieser  V erg le ichung  dürfte sich der  U ntersch ied  doch  
h e rau ss te i len ,  dass in  D eu tsch land  diese ge is tb i ldenden , 
■wahrhaft h u m a n e n  S tudien  m eist  n u r  d e m  G eleh iten  vom  
F a c h  überlassen  u n d  a u f  die en g e n  G ren zen  <ler Studir-  
s tube  beschränk t  b le ib e n ,  w ä h re n d  in  I ta l ien  die K e n n t-  
n iss  des A lte r th u m s ,  se ine r  K unstschätze  u n d  schriftlichen

G ö t t l i n g ,  der 1. 1. schon gezweifelt hatte, scheint in se iner  kürzlich 
erschienenen G eschichte der Römischen Staatsverfassung S. 62. ff. 
die Sache einer gründlichen U ntersuchung unterworfen zu haben* 
ich habe d ieselbe bis jetzt nur flüchtig lesen können.
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D e n k m ä le r  durch  die  A nschauung  le b en d ig e r  u n d  allge
m e in e r ,  u n d  daher  auch als L ieb lingsbeschäftigung  b e i  
v ie len  M itg liede rn  de r  höhern  S tände anzutreffen ist, u n te r  
d e n e n  w ir  selbst ausgezeichnete  Schriftsteller u n d  E rk lärer  
a n tike r  M o n u m e n te  u n d  K u n s tw erke  finden. E in e n  sol
chen, aus d e m  höh ern  Kreise  de r  Gesellschaft s tam m en d en  
A n t iq u a r ,  de r  durch  G e lehrsam keit ,  Scharfsinn u n d  H u 
m an itä t  gleich ausgezeichnet ist, besitz t  die R e p u b l ik  San 
M arino  in  d em  Grafen B a r t o l o m m e o  B o r g h e s i ,  d e m  
V erfasser  vorl iegender  ep ig raph ischen  A b h a n d lu n g :

S ü I i L E  I N S C R I Z I O N E  R  0 3 1 A N E  d e l  R e n o  d e l  P r o f .  
S t e i n e r ,  e s u l l e  l e g i o n i  c h e  s t a n z i a r o n o  n e l l e  
d u e  G e r m a n i e  d a  T i b e r i o  f i n o  a G a l l i e n o ,  
n o t a  d i  B a k t o l o m m e o  B o r g h e s i . R o m a  e s t r a t -  
t o  d a g l i  a n n a l i  d e  11’ i n s t i t u t o  d i  c o r r i s j j o n -  
d e n z a  a r c h e o l o g i c a  vol .  X I .  p a g g .  1 28 .  e s e g g .  
1 8 3 9 .  8. 5 5 .  S.
Da derg le ichen  M onograph ien  aus I ta l ien  selten  in  die 

H än d e  D eutscher S chu lm änner  k o m m e n ,  u n d  diese A bhand-  
lu n g  gerade fü r  die ältere Geschichte des w estlichen  R hein - 
lancles oder  de r  b e id en  G erm an ien  u n te r  de r  R ö m erh e rr -  
schaft e in  besonderes  Interesse darb ie te t  *), so w i rd  denen , 
die  sich m it  de r  V orze it  u n d  ihren  E rsche inungen  g e rn  
beschäftigen  u n d  b e f re u n d e n ,  e ine kurze  M itthe ilung  des 
Inhalts  d ieser  w erthvo llen  Schrift n icht u n w il lk o m m e n  sein.

Das in  I ta l ien  verbreite te  G erücht von  der  grossen 
M en g e  R öm ischer  am  R h e in  gefundener  D enkm äle r  m it  
In s c h r i f te n ,  die bis  dahin  w eg en  ihrer  Zers treu the it  n ich t 
zu  a l lg em ein er  K unde  gelangen  k o n n te n ,  fand  d e r  Verf. 
durch  des Hofraths Dr. S t e i n e r  C orpus in sc r ip t ionum  
R o m a n a ru m  R h e n i ,  D arm stad t 1837, 2 Thle., au f  e ine er
freuliche  W eise  bes tä t ig t ,  da in  d ie se r ,  le id e r  verfehlten

i) Ausser den hier angegebenen Gründen spricht für die Aufnahme 
dieser epigraphischen M itlheilungen das In teresse, w elches sie für das 
Studium des Römischen Alterthums überhaupt gewähren.

D. Redact .
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u n d  n ich t  m i t  d e r  in  de r  E p ig rap h ik  besonders  nö th ig en  
Sorgfalt u n d  A utopsie  veranstalte ten  S am m lu n g  die respec- 
tab le  Z ah l  von  1003 R öm ischen  Inschrif ten  aufgeführt ist, 
w elche  die R ö m e r  w ä h re n d  der  d re i Jah rh u n d e r te  ih rer  
Herrschaft in  den  R h e in la n d e n  de r  fo rschenden  N achw elt  
als ein  theures V erm äch tn iss  h in te rlassen  haben . Da die 
m e is ten  d ieser  D en k m äle r  e n tw ed e r  v e rs to rbenen  K am e
ra d e n  u n d  V e rw a n d te n ,  o d e r  als schuldige G elübde  von 
Soldaten  errichtet s in d ,  so ist dabe i  auch gew öhnlich  die 
T ru p p enab tl ie i lung  a n g e g e b e n ,  zu  w e lcher  d e r  Stifter des 
D enkm als  gehörte. D aher  en tha lten  diese Steine die sicher
s ten  N achrich ten  ü b e r  die L eg ionen  u n d  andere  H eeres-  
th c i le ,  w elche  in  d en  rhe in ischen  R öm ers täd len  u n d  Ca
ste llen  garnisonirten . Graf Borghesi ha t d iesem  G egen
stände seine beso n d e re  A ufm erksam keit  zu g e w e n d e t  u n d  
dense lben  e ine r  n e u e n  krit ischen P rü fu n g  unterw orfen . 
D ab  ei s ind  viele falsche A uslegungen  u n d  Lesar ten  in dem  
S teinerschen  W e rk e  m it  grösser B elesenheit u n d  kritischer 
Schärfe berichtigt. Das au f  Autopsie b eg rü n d e te  u n d  m it  
g ed iegenem  epigraphischen  W issen  angefangene  Central- 
M u seu m  der  R ö m ischen  Inschrif ten  in  d e n  R h e in la n d e n  
von  Hr. Dr. L e r s c h  in  Bönn k o n n t e ‘Borghesi b e i  se iner 
A b h a n d lu n g  noch n ich t  b e n u t z e n , sonst w ü rd e  er schon  
m anche  F eh le r  der  S te inerschen  S a m m lu n g  beseitig t  gefun
d e n  haben .

Da B er ich tigungen  geographischer N a m e n  am  bes ten  
e in em  K e n n e r  de r  Localitä t  selbst über lassen  b l e i b e n , so 
ü b e rg e h t  diese d e r  Verf. u n d  e rw ähn t , n u r  e ine gewiss 
sichere- E in enda tion  de r  in  OJmhausen an  der  Jax t  befind
l ichen  Inschrif t ,  be i S te iner  n. 26 .,  w elcher  die W o r te  V I 
T A L IS . A E L ..A V O . M IL. L E G . X X II .  P . P. F. durch  Aelia 
sc. t r ib u ,  avo w iederg ieb t .  Da aber  avo k e in e n  S inn  g ieb t 
son d ern  A V G  heissen m uss,  so liesst Borghesi: Aelia, Au- 
gusta ,  sc. V inde lico rum . D ie M ainzer  In sch rif t ,  b e i  Stei
n e r  n. 441., C. Ju lio  S im plicio  seviro augustali C .......... V M
P R A G M A T IC O  ergänzt derse lbe  durch  causarum . Die 
e inz ige  I n s c h r i f t ,  w o  das W o r t  P ragm aticus  noch  vorkoinmt, 
s teht in  O relli’s S am m lu n g  n. 4981. A us dem  Stratejus 
d e r  H erse lschen  Inschrif t  im  B o n n e r  M u s e u m ,  b e i  S te iner
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788., m ach t Borghesi durch  e ine  glückliche In te rp u n c -  
t io n  STRA T. E IU S , strator ejus. A uch  Lersch hat d iesen  
S trate jus im  z w e iten  Hefte des C e n tra l -M u se u m s  S. 4. 
noch  s tehen lassen. W ie  aus A m m innus  M arcellinus X X IX .
3., X X X . 5. u n d  aus dem  Gesetz, de stra toribus im  Codex 
T heodosianus  he rv o rg eh t ,  w a ren  die S tra toren  kaiserliche 
S ta l ld iener ,  w elche  die Aufsicht ü b e r  die R e itp fe rde  des 
Kaisers u n d  dabe i  das Geschäft h a t te n ,  d em  K aiser  selbst  
b e im  A ufste igen  au f’s P fe rd  zu  helfen. Sie s tan d en  u n te r  
d e m  t r ib u n u s  stabuli  oder Oberstallmeister. D erg le ichen  
Stra toren f inden w i r  ab e r  auch im  Dienste de r  C onsu ln  
u n d  Statthalter in  den  P ro v in z e n ,  w ie  h ie r  dem  uns u n b e 
k a n n te n  P räses  des u n te rn  G erm aniens  u n d  diesseitigen 
Spaniens ein  S trator b e ig eg eb en  is t ,  u n d  au f  e in em  M a in 
ze r  D enkm ale ,  b e i  S te iner n. 474., finden w ir  e in en  strator 
cos. In  d ieser  V e rb in d u n g  sche inen  die S tra toren  das 
Geschäft der  heu tigen  K riegscom m issa ire  g eh ab t ,  die A uf
sicht ü b e r  d en  W e g e b a u  (sternere v iam ), auch ü b e r  s täd
tische B au ten  geführt  zu  haben . S. S te iner zu n. 483. In  
de r  E rk lä rung  de r  K ö ln er  In sch rif t ,  be i  S te iner n. 874., 
b e i  L ersch  n. 35., M. GAVIO. P R IM O  A. M IL IT IS  A R - 
S V L A N A  etc. s t im m en  Borghesi u n d  Lersch in  d e r  rich ti
gen  E r k l ä r u n g  a m i l i t i i s  übere in .  Dieses A m t gehörte  zu  
d en  k a i s e r l i c h e n  H o f ä m t e r n  ( o f f i c i i s  dom us Augustae). Die 
a militiis ha lten  das Geschäft der  T iu p p e n a u sh e b u n g e n  u n d  
s ta tte ten  dem  Vorgesetzten F e ld h e r rn  ü b e r  militärische 
A nge legenhe iten  R ap p o r ts  ab. Des Ref. E rk lä rung  des 
v o n  Ste iner  u n d  än d e rn  fü r  e in en  E ig e n n a m e n  geha ltenen  
W ortes  ursarius  als B ären w är te r  au f  e inem  zu X a n te n  be- 

i f ind lichen  V otivste ine  (Die röm ischen  Inschrif ten  in  X a n 
ten , W ese l  1839 , p. 7. sq.) w ird  von Borghesi geb illig t 
u n d  dabe i  der ähnlichen  F o rm e n  p ecuar iu s ,  e lephantarius ,  
tau ra r iu s ,  bestiar ius  gedacht.

U n te r  d en  Siglen  de r  C o h o r t e n  k o m m t  b e i  S te iner 
n. 266. u. 744. zw e im a l  COH. T. C. R. vor, w elche  derse lbe  
als ,,cohors  Ih ra c o ru m  (! statt l h r a c u m )  civium R o m a 
n o ru m  il erklärt. A lle in  davon  a b g eseh en ,  dass der  K äm e 
d e r  Thracier  (w en igs tens  au f  D e n k m ä le rn )  durch TH. b e 
ze ichne t  w i rd ,  so hätte  sich S te ine r  h iebe i  de r  gew öhnli-

13
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chen  Z ah le n b e z e ic h n u n g  m it  dem  d a rü b e r  gese tz ten  Q u er
striche (e in e m  M itte l gegen  die  V erfälschung de r  Z ah len )  
e r in n e rn  so llen ,  w onach  aus I  le ich t e in  T. w ird .  Aus 
d iesem  Ü bersehen  d e r  r ich tigen  Z ah l  L E G . T. M. statt 1 
ist irr iger  W eise  die in O berägyp ten  sta lion ir te  legio The- 
b a e o ru m  M ax im in ian a ,  de ren  Soldaten  als M ärty rer  u n te r  
dem  heil. V ic to r  b e i  X a n te n  gefallen sein  so l len ,  an  d en  
R h e in  versetzt  w orden ,  da doch jene  Siglen a u f  d en  auch 
b e i  X a n te n  v o rk o m m e n d e n  Z ieg e ln  n ichts  anders als L e 
gio p r im a  M inervia  b e d e u t e n , w e lch en  E h re n n a m e n  die  
erste L eg ion  vom  K aiser  D om itian  erha lten  hatte. Aus ob i
ger cohors T h racu m  w ird  n u n  also e ine  cohors I. c iv ium  
R o m a n o ru m  ents tehen. Dass es cohortes Italicae c iv ium  
R o m a n o ru m  gab, bew eise t  e ine Inschrif t  de r  K el le rm an n -  
schen S a m m lu n g ;  dass abe r  auch die e r s t e  d ieser  C ohorten  
w irk lich  in  U n te r -G e rm a n ie n  ges tanden  h a b e ,  ze ig t Borg- 
liesi aus e ine r  Inschrif t  be i  G ru te r  p. 110S. 5 ., w o  ein  
praefeclus  cohortis p r im ae  equita lae  c iv ium  R o m a n o ru m  
in  G erm an ia  inferiore  e rw äh n t  w ird . W e n ig e r  glücklich  
sche in t  m ir  d ie  Entz ifferung  de r  COH. I. T R IM C H . b e i  
S te ine r  n. 99. zu  sein. Nach e ine r  N achricht in P lin iu s
H. N. III .  63. w a re n  T rim ach i e ine  V ölkerschaft M ösiens. 
M a n  g laub t  d a h e r ,  a u f  d ieser  b e i  Offenburg im  K in z ig 
tha l  g e fu n d en en  Gra'bschrift e ine  cohors T r im ach o ru m  ge
fu n d e n  zu  haben . Die Schrift heisst vo lls tänd ig : L. V A - 
L E R IO . A LB IN O . D O M A N ISI.  >  COH. I. T R IM C H . ANN. 
L X V . ST. X X II .  V o n  de r  le tz ten  Z e ile  ist n u r  noch  H  
ü b r ig ,  w ahrsche in lich  von  der  gew öhnlichen  Schlussform el: 
h e res  sepu lc rum  fac iundum  curavit oder ex tes tam ento , 
a e re ,  pecun ia  sua fecit. Es leuchte t e i n ,  dass h ie r  e in  
65jähriger  C en tu rio  d e r  e rs ten  C o h o r te ,  C. V alerius  Albi- 
n u s , nach  22jähriger D ien s tze i t ,  se ine  le tz te  Ruhestä tte  
fand. N u r  die b e id e n  W ö r te r  T R IM C H  u n d  D O M A N ISI 
h a r re n  noch  a u f  ihre  Entzifferung. S te iner  m acht aus d e m  
e r s te m  D o m an en s i ,  vo n  de r  k le ina rm en ischen  Stadt Do- 
m a n i a ; davon  könn te  n u r  D om aniens is  geb ilde t  w erden . 
D ie  Stadt heisst abe r  D om ana. S. Notitia  d ign i ta tu m  in  
d e m  A bschn it t  dux  A rm en iae  p. 233. ed. G ene v. 1623. 
Z u r  B eze ich n u n g  de r  H e im ath  w i r d ,  w ie  b e k a n n t  is t ,  sehr



gew öhnlich  D O M O  oder  D O M . d em  N am en  des Ortes 
vorgesetz t ,  u n d  dieses g laube  ich auch in  d ieser  Inschrif t  
zu  finden. A N IS I ist n u n  e n tw e d e r  de r  A bla tiv  von  der 
F o rm  Anisis oder  der  Genitiv  von  A n isu s ,  e in em  uns  u n b e 
k an n ten  O rtsnam en. D er N am e des F lusses Ens^ Anisus, 
k o m m t  z w a r ,  so viel m an  bis je tz t  w e i s s , zuers t  in  de r  
vita S. E m m e ra n i  c. 6. vor;  a lle in  es w äre  doch  möglich, 
dass das W o r t  auch als O rtsnam e vorkäm e. Ü b e r  die 
Sigle T R IM C H . b e m e rk t  B orghes i ,  dass in  d e r  an g e fü h r
te n  Stelle des P lin iu s  die richtigere  L esart  T im ach i  sei, 
dah e r  von e in e r  cohors T r im ach o ru m  die R ede  n ich t sein  
könne . E r  schlägt daher  vor zu  le se n :  T R . IM. CIL 
Trevero rum  im m u n is  cohortis oder  im ag in ifc r  cohortis. 
D iese E rk lä ru n g  k a n n  a b e r  d a ru m  n ich t  d ie  richtige 
s e in ,  w e i l  V alerius  A lb in u s  b e s t im m t als C en tu r io  b e 
ze ichne t  ist u n d  n ich t  zugleich  im ag in ife r  sein  k an n ,  
welches  W o rt  üb r igens  a u f  D en k m äle rn  IM A G . ab b re -  
v ir t  w ird .  E in e  sichere E rk lä rung  des W ortes  lässt 
sich erst nach  gen au er  Besich tigung  des D enkm als  selbst 
a u sm it te ln ,  das noch  in de r  S tadt O lfenburg im  Grossher
zo g th u m  B aden  au fbew ahr t  w ird . Dass TR . T rever i  b e 
d eu ten  k a n n ,  ze igen  die S tem pel v ieler Bauziegel COH.
I I I .  T R  w elche  b e i  dem  N assauischen Dorfe L iebach  b e i  
e inem  zerstörten  R öm erkas te l l ,  das^ je tz t  A lten b u rg  heisst, 
ge funden  w urden .  S te iner n. 2 5 4 ,  256., 257., 258.

Das in  de r  s p ä te m  Kaiserzeit  vo rk o m m en d e  m il i tä r i 
sche W o r t  N um erus  scheint, w ie  ala u n d  cohors, e ine k le i
n e re  H ee re sab th e i lu n g  b eze ich n e t  zu  h a b e n ,  die jedoch  
im m e r  .aus f rem d en  C on t in g en ten  oder  A u x il ia r t ru p p en  
bes tand . A m  R h e in  k o m m e n  vo r  d ie  N u m e r i  d e r  T r ip u -  
t ienses aus de r  Stadt T r ip u t iu m  in  E r i i ta n ie n ,  Brittones, 
auch Brittones T r ip u t ien ses ,  ped ites  T re v e r i ,  Caddarenses  
oder Catharenses. Die le tz te m  standen  in  Kaslel u n d  in  
M ainz . S te iner n. 3 b 9 . , 504. Nach B orghesi’s M e in u n g  
h a t  dieser N um erus  w e d e r  von  de r  Stadt Gaddara  in  P a 
lästina , noch  v o n  G adda in  A rab ien  se inen  N a m e n ,  son
d e rn  von d em  P a n n o n isch en  V olke de r  C attari,  das P l i 
n ius  H. N. III* 28. erw ähnt. Die Notit ia  d ign ita tum  stellt 
d e n  n u m e n is  C atariensium  (n ach  an d e re r  L e sa r t :  Cataria-

13 *
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n en s iu m ) u n te r  den  Statthalter von  Illyricum . D asselbe m e in t  
auch  F u r l a n e l t o  im  L exicon  Forcellin . s. v. Catharensis .

A m  ausfiihrliclistcn b e h a n d e l t  Borghesi die L e g i o 
n e n ,  de ren  A n w esen h e i t  am  R h e in  durch  D en k m äle r  m it  
Schrift s icher n ach g ew iesen  w e rd e n  kann . D ieser  T he il  
se iner Schrift von S. 14. bis  z u m  Schluss ist e in  schätzba
re r  Beitrag z u r  Geschichte d e r  R öm isch en  L eg io n en  u n d  
d a rf  b e i  e ine r  zu e rw a r te n d en  Geschichte  d e rse lb en  n ich t  
ü b e rse h e n  w erd en .  Da d e r  R a u m  dieser  A nze ige  n ich t  
ges ta tte t ,  in  das E in ze ln e  d ieser  h is to r isc h -a n t iq u a r isc h en  
U n te rsu ch u n g en  e in z u g e h e n ,  so w il l  ich n u r  b e m e rk e n ,  
dass in  d e n  rh e in länd ischen  Städten  von V in d o n is s a , d e m  
h eu t ig en  W in d isc h  in  H e lv e t ie n ,  b is  zu de r  je tz t  v o m  
M eere  bedeck ten  Arx B ritannica b e i  K attw yk  op Z e e  
an  de r  M ü n d u n g  des R h e in s ,  die L eg io n en  I  — V III . ,  
X — X V I . ,  X X  — X X II .  u n d  X X X . w ä h re n d  de r  d re i
h u n d e r t jä h r ig e n  H errschaft de r  R ö m e r  längere  oder  k ü r
zere  Z e i t  ges tanden  u n d  D en k m äle r  ih re r  A n w esen h e i t  
h in te r la ssen  haben . Da Q uin til ius  V arus  Statthalter des 
u n te r n  G erm an iens  w a r ,  so m üssen  auch die  se inem  Com - 
m a n d o  u n te rg eb en en  dre i L eg ionen ,  die leg. X V II . ,  X V II I .  
( a u f  D e n k m äle rn  X I I X . )  u n d  X IX .  am  R h e in e  ges tanden  
h a b e n ,  ehe sie an  die W e s e r  zogen. Dass die ach tzehnte  
in  Caslra vetera  s tan d ,  bew eise t  das b e k an n te  D en k m al  
v om  K en o tap h  des in  de r  V arusschlach t (b e l lo  V a r ia n o )  
g e b l ieb en en  L ega ten  M anius Cälius. S. L ersch  im  Central- 
M u seu m  H eft II .  S. 3. Dass üb r ig en s  obige  dre i L e g io 
n e n  d ie  A rm ee  des V arus  geb ilde t  h a b e n ,  hat de r  gelehrte  
B ro tie r  in  se iner  A usgabe  des Tacitus g ründ lich  b e w ie se n  
u n d  Borghesi ist de rse lb en  Ansicht. Des b ö sen  O m ens 
w e g e n  w u rd e n  sie n ie  w ie d e r  h e rges te l l t ,  so n d e rn  n u r  
C ohorten  an  ih rer  Statt e r r ic h te t ,  von  d e n e n  die Coh.
X V II .  in  Ostia , die X V II I .  in  L y o n  lag. Tacit. Hist. I.
80., 64. D ie  leg. X V II .  halte  d en  B e in am en  .classica, w ie  
sie auf M ü n z e n  des M. A nton ius  heisst. V o n  d ieser  L e 
g ion  f inden sich ke ine  D en k m äle r  in  d e n  R he in lan d en ,  
d e n n  au f  d e m  b e i  F leu rshe im  am  M ain  im  Nassauischen 
g e fu n d en en  Steine hatte G ru te r  p. 539. 6. unrich tig  LEG .
X V II .  statt X X II .  ge lesen , w ie  auch S te ine r  n. 220. rieh-
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tig  ed ir t  h a t ,  u n d  das be i  Ancyra g e fu n d e n e ,  von  M ura-  
to r i  p. 822. 4. angefüh rte  L E G . X V II .  G EM . hat dieser 
schon  in  X I I I I .  verändert .  E b e n  so un r ich t ig  ist d ie L e-  
g io n sn u m m ei L E G . 5CVII. H IS P A N . a u f  e in em  in  E n g 
la n d  g e fu n d e n e n  S te in e ,  w elche  Orelli n. 3387. bese itig t  
hat.

D ie  a c h t z e h n t e  L eg ion  heisst a u f  M ü n z e n  des M. 
A n ton ius  L lß Y C A . Auch von ihr  ex istiren  n u r  e in ige  si
chere D enkm äler .  Die falsche Z ah l  au f  dem  D enkste ine  
des Cn. M arcius P le lorius  Celer b e i  G ru te r  p. 1096. 6. L E G .
X V III .  F IR M , hat K e l le rm an n  in  LEG . X V I. F L . F IR M , 
ve rändert .  B ro tie r ’s E m e n d a t io n  e ine r  von Schaw in Afri
ka  g e fu n d en en  u n d  b e k a n n t  g em ach ten  Inschrif t :  LEG .
X V III .  P R IM IG .,  w o X X II .  zu lesen  ist, b il l ig t  Borghesi. 
Maffei M us. V eron. p. 461. 2 . ,  G ru te r  p. 417. 5. D ie  aus 
d e r  Z e i t  vor  d em  U n tergange  dieser  V arian ischen  L eg io n  
h e r rü h re n d e n  ächten  D enkm äle r  s ind  das schon e rw ähn te  
des L e g a te n  M.' Cälius (LEG. X I IX .  q u i  ceCIDIT. B E L L O . 
V A R IA N O ) u n d  e in  im  M useum  zu  Este von F urlane tto  
b e k a n n t  gem ach ter  D enkste in  m it  d e r  A ufschrift:  T. A V I-  
D IV S. T. F . R O M . PO R C IO . M IL E S . LEG . X I IX .  Die 
Ä ch the it  des M a in ze r  Z iegels  L. X V II I .  b e i  S te iner  n. 405. 
e rkann te  zw ar  de r  gelehrte  P a te r  Fuchs a n ;  ich b in  ab e r  
geneig t sie zu b e z w e ife ln ,  da das S tandquar t ie r  d ieser  L e 
gion vor der  V arussch lacht n ich t  M a in z  gew esen  sein  kann , 
so n d e rn  b e s t im m t Castra V etera  b e i  X a n te n  war. Varus 
k o n n te  als L ega t  in  U n te rg e rm an ien  n u r  h ier  se in  H a u p t
q u a r t ie r  h a b e n ,  w o  auch  alle se ine  Nachfolger, T ib e r iu s ,  
G erm an icus  u. a., re s id i r te n ,  n ich t  in  d e m  o b e rg e rm an i
schen  M ainz. Da es n u n  feststeht,  dass d iese  leg. X V II I .  
n e b s t  der  X V II .  u n d  X IX . n ich t  w ie d e r  hergeste ll t  w u r 
d e ,  w as  sollen  w ir  m it  d e n  im  Tacitus e rw ä h n te n  D uode- 
vicesim anis  u n d  der  legio duodev ices im a an fangen?  Glück
licher W eise  he lfen  uns d ie  b e s te n  H an d sch r if ten  des T a 
citus aus der V e r leg en h e i t ,  da sie anstatt  je n e r  A ch tzeh
n e r  Z w e iu n d z w a n z ig e r ,  duoe tv ices im ani u n d  legio duoet-  
v ices im a ,  aufstellen. U n d  dass n u r  vo n  d ieser  leg. X X I I .  
P r im ig e n ia  in  d e n  S tellen  des T a c i tu s ,  in d e n e n  bis  da
h in  d ie  achtzehnte  noch  lebte , (H is t .I . ,  18., 55., 56 ,11. 100.,
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IV . 24.,  37.) d ie  R ed e  se in  k a n n ,  geht n ich t  n u r  aus d e m  
Z u sa m m e n h ä n g e  de r  Geschichte seihst h e rv o r ,  son d ern  
w ird  auch u n w id e r le g b a r  du rch  das D e n k m a l  des L eg a ten  
D illius Vocula b e w ie s e n ,  de r  d ie  zw ei u n d  zw anzigste  
L e g io n  am  N iederrhe in  com m and ir te .  I n  Tacitus Hist. IV . 
24. heisst es zw ar  nach  de r  g ew öhn lichen  L esa r t :  F laccus
— lectos e leg io n ib u s  Dillio  Voculae d u o d e v i c e s i m a e  
leg ion is  legato  tradit.  Das von  M ura to r i  p. 697. 5. b e 
k a n n t  gem achte  D en k m al  sagt a b e r :

C. D IL L IO . A. F . SER. V O C V L A E  
T R IB . M IL . L E G . I. I I I IV IR O  V IA R V M  

C V R A N D A R . Q. PR O V IN C . P O  IN TI. E T  
BITHYJNIAE. TR . P L . L E G . IN  

G E R M A N IA . LEG . X X II .  P R IM IG E N IA E  
H E L V IA . T. F . P R O C V L A . V X O R . F E C IT .

E s  k a n n  also in  de r  angef. Stelle des Tacitus n u r  duo- 
e tv icesim a die  r ichtige L esa r t  se in ,  w elche  auch in  d e n  
ü b r ig e n  Stellen des T ac itu s ,  in  d e n e n  die  vern ich te te  acht
zeh n te  no ch  sp u k t ,  w ie d e r  h erzus te l len  ist. Z u r  Bestäti
g u n g  de r  Lesar t  duoe tv icesim ani in  Hist. II. 100. d ien t  
e ine  G rabschrif t ,  w elche  die V exil la r ie r  d e rse lb en  L eg io 
n e n ,  d ie  auch Tacitus n e b e n e in a n d e r  n e n n t ,  e in e m  im  
V ite l l ian isch en  K riege  g eb l ieb en en  K am e ra d e n  zu  V ele ja ,  
e in e m  Städ tchen  südlich  v o n  P lacen t ia ,  se tz ten :  V E X IL -  
L A R l .  L E G . TR 1U M . LEG . IU I .  MAG. L E G . X X I .  R A P . 
L E G . X X I  l. P R I .  . .

Dass die n e u n z e h n t e  L eg io n  zu  d en  ung lück lichen  
V ar ian ischen  gehörte ,  w issen  w ir  aus Tacitus A n n a le n  I»
60., w o  er  e rzäh lt ,  w ie  de r  vom  G erm anicus abgeschickte 
U n te rfe ldherr  L. S tertin ius b e i  d e n  B ruc te re rn  u n te r  de r  
B eu te  d e n  in  de r  V arussch lacht ver lo renen  A dler  de r  X IX .  
L e g io n  w ied e rg e fu n d en  habe. H ie r  ist üb r ig en s  die Z ah l  
u n b es tr i t ten  : L. S tertin ius — rep c r i t  undev ices im ae  legio- 
n is  a q u i la m ,  cum  V aro  am issam . D ie angeblich  b e i  X a n 
te n  g e fu n d en e ,  abe r  n ich t  m e h r  v o rh a n d e n e ,  v o n  Cluver 
i n  d e r  G erm an ia  an tiqua  p. 414. zuerst  angeführte  Inschrift, 
w elche  die fortissim os m ilites  leg. V. et X IX .  erw ähn t,  
ist ohne Z w eife l  e in  späteres M achw erk  (s. D enkm äle r  der
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Gegencl von X a n te n  u n d  W ese l,  E ssen  1824, S. 140.). A m  
R h e in  findet sich von d e r  n e u n z e h n te n  L e g io n  k e in  D enk
m a l  mehr» Das v o n  S te iner  u n te r  n. 406. aus G ru te r  ab 
gedruckte  m it  d e r  LEG . X IX .  G. findet sich schon u n te r  
n. 399. r ich t ig :  L E G . X IV . G EM ina.

Als A uguslus  s ta rb ,  s tanden  nach  d e r  A n g ab e  des T a 
citus A nn . IV. 5. fo lgende acht L eg io n en  in  d e n  b e id e n  
G erm an ien ,  u n d  zw ar  im  u n te rn :  II. Augusta, X II I .  G em ina , 
X IV . G em ina , X V I. Gallica (Tac. Ann. 1 .37.) ;  im  o b e rn :  I. 
G e rm a n ic a ,  V. A lau d a ,  X X . V a le r ia ,  X X I .  R apax  (Tac. 1.
1. c. 31.). U n te r  d em  K aiser  Vitellius l inden  "wir nach  d en  
A n g a b e n  desse lben  Geschichtschreibers s ieben  L eg io n en  
am  R h e in :  IV . M acedonica  (Histor. I. 18.), X X I I .  P r im i-  
genia  (1. 1. 18., 55.), X X I .  R apax  (1. 1. 61.) im  o b e rn  Ger
m a n ie n ;  im  u n te rn :  I. G erm an ica ,  V. A lau d a ,  X V . P r i-  
m ig e n ia ,  X V I .  Gallica (l. 1. c. 55 ). V espasian  schickte 
z u r  sch leun igen  B een d ig u n g  des Batavischen K rieges am  
N ied e rrh e in  im  J . 70 se inem  F e ld h e rrn  Cerialis s ieben  
L eg io n en  an. d e n  R h e in ,  aus Ita lien  die II . ,  X I . ,  V III . ,  
X X I . , aus B ritan ien  die X I V , aus S p an ien  die VI. u n d  X. 
Tac. Hist. IV . 68. B orghesi folgt in d ieser  Stelle m i t  
R e c h t  der  L esart  des F lo re n t in e r  Codex. I n  d e n  A usg ab en  
cles Tacitus steht je tz t :  L eg iones victrices sexta et octava, 
u n d  die H e rau sg eb e r  ver the id igen  diese L esa r t  m i t  de r  
B e m e rk u n g ,  dass die sechste L eg ion  v ic lr ix ,  die achte in- 
victa geheissen h a b e ,  folglich b e ide  victrices g en an n t  w er
d e n  könn ten . A lle in  de r  G eschichtschreiber w il l  h ier  d en  
b e id e n  L e g io n e n  n ich t  ih ren  E hren ti te l  geb en  (d ie  achte 
L e g io n  heisst üb r ig en s  auch n iem als  a u f  öffentlichen D enk
m ä le rn  invicta), so n d e rn  dieses B eiw ort b e z ie h t  sich offen
b a r  a u f  den  kurz  vo rher  von d iesen  L e g io n e n  siegreich 
b e e n d ig te n  K a m p f  gegen  V ite l l iu s ,  w o b e i  sich die g en an n 
te n  L e g io n e n ,  die achte u n d  die elfte (n ich t die sechste), 
ausgezeichnet hatten. Die sechste s tand  zu  d ieser  Z e i t  in  
S p a n ie n ,  w o  sie ih ren  A n fü h re r  Galba z u m  K aiser ausge
ru fen  hatte. Tac. Hist. V. 16. E rst  V espas ian  r ie f  sie 
von  dort  an  d e n  N iederrhein . Dass ab e r  die elfte L e g io n  
a m  R h e in  s t a n d , b e w e ise n  die b e i  Z urzach  u n d  W ind isch  
im  A argau g e fundenen  D en k m äle r  m i t  d e m  N a m e n  dieser
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L e g io n .  E in e  von S te iner  ü b e rseh en e  Inschrift  b e i  Orelli
n . 439. M. A PR O N IU S. M. F. V A V IV S. S E G ___ M. S. M.
A V . CO. AVG. M ILES. LEG. XI. C. P. F . heisst nach  Borg- 
hes i’s E rk lä ru n g :  M. A pron ius  V avius, M arci f i lius, Segu- 
sio (oder S e g o b r ig a , Segesta), q u i  m ilitavit sub  M arco Au- 
relio C om m odo  Augusto, m iles legionis  X I.  C laudiae ,  piae , 
fidelis. Z u r  Z e i t  des Dio Cassius s tand  diese L eg io n  in  
M ösien . B orghesi verrnu the t ,  dass Septim ius Severus sie 
aus d e n  rhe in ischen  S tan d q u ar t ie ren  nach  T hrac ien  u n d  
G r iechen land  geschickt h a b e ,  dam it  sich nicht  sein G egner  
P escen n iu s  N iger  d ieser  L ä n d e r  b em äch t ig en  könnte .  Spar- 
tian . V. Sept. Severi c. 9. Nach B eend igung  dieses T h ro n 
streits erhielt die L eg ion  in  M ösien an  de r  u n te rn  D onau  
ih re  S tandquartiere .  In  de r  Notitia d ign ita tum  finden w ir  
sie z e r s t r e u t : e ine  A b th e i lu n g  s land  u n te r  d em  dux  Moe- 
siae secundae  in  D o ro s to ru m , d em  heu t ig en  Silistria , u n d  
i n  T ra n s m a r is k a , de in  heu t ig en  T o torkan  a n  de r  D o n au  
in  B u lga rien ;  e ine  andere  A b th e i lu n g  b ilde te  e ine  d e r  
sechs pala t in ischen  L eg io n e n  u n te r  d em  C o m m an d o  des 
m ag is te r  m il i tu m  praesentia lis  oder in  praese ii t i ;  e in en  
d r i t ten  T heil  d ieser  U n d ec im an i  finden w ir  im  A b en d lan d e  
u n te r  d e m  Com es von  Spanien . Die Z ersp l i t te ru n g  dieser  
u n d  an d e re r  L e g io n e n ,  w'elche w i r  in  d e r  Notitia  finden, 
r ü h r t  w ahrschein lich  von  d e r  T h e i lu n g  de r  L eg io n en  her ,  
w e lche  die K aiser  V alens u n d  V a len tin ianus  b a ld  nach  
d e m  A ntr i t te  ih re r  H errschaft  V o rn ah m en , w ie  A m m ian .  
M arce ll inus  X X V I.  5. ang ed eu te t  hat. Ich b em erk e  noch, 
dass im  Itinerar  A n to n in ’s au f  de r  Route, von V im in ac iu n i  
n ach  N ikom ed ien  b e i  Dorostoron wieder X X I. ,  w ie  im  Cod. 
B land , u n d  Neap. s teh t ,  noch X X . ,  w e lche  Z a h l  d e r  Cod. 
Par is ,  g ie b t ,  son d ern  X I. C laudia gelesen ■werden m uss, 
da  n u r  d ieser  L eg ion  de r  B einam e z u k o m m t (Sueton  
im  L e b e n  des C laudius 13., Dio Cassius LV. 2 3 . ,  Orosius 
V II .  6.). Z u r  Z e it  des G eographen  P to lem äus  s tand  in  
D uros to rum  die leg. I. Italica. Diese von Nero errichtete 
L eg ion  , d ie  von de r  leg. I. A d ju lr ix  u n d  leg. I. M inerv ia  
u n te rsch ieden  w e rd e n  m u ss ,  hatte  fü r  V itell ius  b e i  C re- 
m o n a  gekäm pft  (Tac. Hist. III .  22 .) ,  schein t ab e r  n ich t  
nach  G erm an ien  g ek o m m en  zu  s e in ,  da sich b is  je tz t
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ke ine  D en k m äle r  von  ih r  in  d e n  R h e in g e g e n d e n  ge funden  
haben . Z u r  Z e i t  des Dio Cassius u n te r  d em  K aiser  Ale
xander Severus s tanden  im  o b e rn  G erm an ien  die Leg. V I I I .  
Augusta  u n d  X X II .  P r im igen ia  , im  u n te rn  d ie  leg. I. M i- 
nervia  u n d  X X X . Ulpia. V on  d e n  b e id e n  le tz ten  h a b e n  
sich viele D en k m ä le r  b e i  X a n te n  g e f u n d e n , d e n n  die  
dreissigste, vom K aiser  Ulpius T ra janus  errich te te , L e g io n  
scheint lange in  de r  Colonia T ra jana  b e i  X a n te n  gestan
den  zu  haben . Auch m uss die I. M inerv ia  h ie r  e ine  Z e i t  
lang  sich aufgehalten  hab en ,  da sich viele Z iege l  m it  ih rem  
S tem pel vor linden.

D en  Beschluss des Borghesischen W erk ch en s  m ach t 
e ine  verg le ichende  Ü bers ich t  d e r  L e g io n e n , w elche  im  
T ac i tu s ,  Dio C assius ,  au f  de r  colum ella  M affe iana , au f  
d e n  M ü n z e n  de r  K aiser  Septim ius Severus u n d  Gallienus 
g e n a n n t  w erden .  P r o f .  Dr .  F i e d l e r .

V I I .  R e d e  d e s  h.  B a s i l i u s  d e s  G r o s s e n  a n  c h r i s t 
l i c h e  J ü n g l i n g e  ü b e r  d e n  r e c h t e n  G e b r a u c h  
d e r  h e i d n i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  ü b e r s e t z t  u n d  
e r l ä u t e r t  v o n  F r .  A u g .  N i i s s l i n ,  G e h .  H o f r a t h ,  
D i r e c t o r  u n d  P r o f e s s o r  d e s  L y c e u m s  z u  
M a n n h e i m .  — M a n n h e i m  1 8 3 9 .  V I I I .  u n d  56 . 
S. g r .  8.

D i e  classischen S tud ien  b e d ü r fe n  in  u n s e m  T ag en  m e h r  
u n d  m e h r  e ine r  Apologetik  nach d e n  versch iedensten  Sei
te n  hin. Sie m ü ssen  sich n ich t  n u r  rech tfe r t igen  lassen 
vor  d e n  ausschliesslichen A n sp rü ch en  de r  lau ten  W o rtfü h 
re r  de r  m ater ie llen  In te r e s s e n : auch  von  de r  Seite her, 
von  de r  sie seit 12 Jah rh u n d e r te n  unangefoch ten  geb lieben , 
w e n n  w ir  von  d e n  o hnm äch tigen  B es treb u n g en  obscuro- 
ru in  v iro rum  a b se h e n ,  auch im  angeb lichen  In teresse  der  
christlichen W ah rh e i t  w e rd e n  die S tud ien  angefochten, die 
d e r  Apostel P au lus  zu  b e n u tz e n  g ew ü rd ig t  h a t ,  die D ante  
u n d  T hom as von K e m p e n  w ie  S p en er  u n d  F ra n k e  hoch
ach te ten  u n d  p f leg ten , u n d  soll die christliche Schule ge-
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racle des Lehrstoffs b erau b t w er d e n , d en  ih r  auch Ju lian u s  
A postata  w ie  B ased ow  u n d  C onsorten  rau b en  w o llte n .

Z u r  his torischen B eg rü n d u n g  solcher A pologetik  n u n  
g ieb t  auch die vo r l iegende  H om ilie  des B asilius ,  w elche  
Hr. Niisslin m i t  G eschm ack u n d  g ründ licher  E insich t ü b e r 
setzt u n d  er läu te r t  ha t ,  e in e n  b e a c h te n s w e r t e n  Beitrag. 
Basilius de r  G rosse ,  de r  im  Jah re  379 als B ischof von  Cä- 
sarea s ta rb ,  ist sehr g e e ig n e t ,  das U rtheil e iner  bere its  
en tw ick e l ten  C hris ten  w eit  ü b e r  d e n  W e r th  de r  classischen 
L i te ra tu r  d e r  G riechen  (d e n n  n u r  v o n  d ie se r ,  n ich t  voll 
de r  L a te in isch en  hatte  e r  A nschauung)  u n d  ihres S tud ium s 
z u  rep räsen tiren . U m fassende Bekanntschaft  m i t  d ieser  
L i te ra tu r  hatte  er  als J ü n g l in g  in  C onstan tinope l  u n d  A th en  
e r w o r b e n ,  m it  d e m  n achm aligen  K aiser  J u l ia n  hatte  er 
in  engerm  Geistesverkehre g e s ta n d e n ,  u n d  de r  H e ide  L i-  
b a n i u s , f rü h e r  sein  L e h re r ,  r ä u m t  se inem  Styl d en  V o r 
ra n g  in  A n m u th  u n d  Geschm ack ein. D erse lbe  M a n n  er
w i r b t  durch  theologische G e leh rsam k e it ,  du rch  s trenge 
Ascese u n d  u n e rm ü d e te  T hä tigke it  hohe kirchliche W ü r 
d e n  , d e r  von ih m  aufgestellten  O rdensrege l  fo lgen noch  
je tz t  die zah lre ichsten  G riechischen K lö s te r ,  die R öm ische  
K irche  w ie  d ie  Griechische eh ren  ih n  als H eil igen  (Vita
S. Basilii in  Act. Sanct. mens. Iun . T om . II. p. 807. ss.).

K e in  ge r ingerer  M a n n  also em pfieh lt  in  de r  vo rl iegen 
d e n  R e d e ,  schon b e ja h r t ,  b e f re u n d e ten  J ü n g l in g e n  eifrigst 
das S tu d iu m  d e r  G riechischen  Classiker. N u r  w as de in  
h ö h e rn  chris tl ichen L eb en sz ie l  n ä h e r  b r in g e ,  sei de r  A n 
stren g u n g  w ürd ig .  Die he iligen  S chrif ten ,  w elche  dah in  
f ü h r e n ,  k ö n n e  die J u g e n d  n ich t  fassen; V o rü b u n g  für  
diese  finde sie in  „ ä n d e r n  n ich t  ganz  a b w e ich en d en  Schrif
t e n ,  <e in  de r  V ertrau the it  m i t  D ic h te rn ,  G eschichtschrei
b e r n ,  R e d n e r n  u. s. w. Es ge lte , f ü r  d i e  E w i g k e i t  
ü b e r a l l  h e r  „ d i e  n ö t h i g e n  R e i s e v o r r ä t h e  z u  
s a m m e l n ; “ m it  d e m  Schm ucke  d e r  p ro fan en  W eishe it  
w ie  die F ru c h t  m i t  Blättern. So sei Moses zuers t  in  Ä gyp
t ischer ,  D an ie l  in  C haldäischer W eish e i t  un te rw iesen .  Die 
Griech ischen  D ich ter , G eschichtschreiber u n d  R e d n e r ,  fast 
a lle  d ie  durch  W eish e i t  b e rü h m t  s in d ,  verherr l ichen  in  
ih ren  S chriften  d ie  T u g en d : d asselb e le is te n  d ie  ed len  T ha-
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ten  des A lterthum s. W as  ab e r  von  L ü g e n k u n s t ,  von fal
schen V o rs te l lu n g en ,  von  S ch ilde rungen  schlechter M e n 
schen  sich b e i  d e n  A lten  finde, das solle m a n  fliehen, w ie  
Odysseus d ie  S iren en ,  das R e in e  u n d  E d le  b e w u n d e rn  
u n d  ih m  n ach s treb en ,  u n d  so auch  du rch  diese S tud ien  an  
de r  „ R e in ig u n g  d e r  S e e le “ a rb e i ten  in  e ine r  A scese , w ie  
sie Plato  u n d  St. P au lus  u n d  Pythagoras u. A. fordern.

Das ist in  dü rf t iger  Skizze der  In h a l t  de r  m i t  zah lre i
chen  u n d  w o h lgew äh lten  classischen C ita ten  geschm ückten , 
geistvoll u n d  e d e l ,  abe r  freilich auch rh e to r isch -redse lig  
u n d  re m in is c e n z e n h a f t -u n f ie i , w ie  m eis tens die Schriften 
de r  s p ä te m  G riechen  u n d  je d e r  ab s te rb en d en  Civilisation, 
geha ltenen  Paränese . Jedenfa lls  ist sie e in  bedeu tendes  
u n d  der H ervo rz iehung  sehr w ürd iges  h i s t o r i s c h e s  Z eug- 
n iss  fü r  die classischen S tudien  u n d  fü r  die Geistesfreiheit 
des Basilius u n d  se iner  Z e i t ,  w elche  sehr w ohlthä tig  a b 
sticht gegen  d en  b o m ir te n  F a n a t i s m u s , m it  d em  M anche 
in  u n se rn  Tagen , w ie  ih r  grosses V orb ild ,  der  Chalif  O m ar, 
d ie  Z eugn isse  des G ottes, de r  sich n irg en d s  u n b ezeu g t  
gelassen h a t ,  a u s s e r h a l b  ih re r  en g en  S p h ä re ,  u n d  d a ru m  
w o h l  auch inne rha lb  de rse lb en  n ich t zu  e rk e n n e n  v e rm ö 
g e n ,  indem  sie d en  organ ischen  Z u sa m m e n h a n g  de r  gott
reg ie r ten  W e l t  neg ie ren . W e n n  ab e r  H r.  Nüsslin  ,,fü r  alle 
Z e i te n  gültige G r ü n d e “ gegen  die m o d e rn e n  A nfech tun 
gen  der  classischen S tud ien  in  d ieser R ed e  f inden w il l  
(p. V III .) ,  so g lau b en  w ir  dieses en tsch ieden  verne inen  
zu  m üssen . Z uvörders t  u n d  vor a llem  zeigt Basilius h ier 
tro tz  se iner  S te l lung  in  de r  K irche  zu  w en ig  E insich t in  
d e n  specifischen U ntersch ied  zw ischen  an tike r  u n d  christ
licher  T u g e n d , zw ischen  de r  M oral de r  Classiker u n d  d e m  
E v a n g e l iu m :  er  w ü rd ig t  le tz teres  fast n u r  als L eh re ,  n ich t 
als die K ra f t ,  die den  b i l te rn  Im p era t iv  „ D u  so lls t“ in  
e in  hoffnungsreiches „ D u  k a n n s t“  verw andelt .  V on  der 
E in s ich t ,  d ie sein  Zeitgenosse  C hrysostom us z. B. in  d en  
tiefen  W o r te n  ze ig t :  Nopog [ietcc Tovg itovovg tovg  öTEtpavovg 
imjyysXro, rj ds %ttQig xqotsqov iözscpdvaös aal to te  sig Tovg 
äyävag elXxvöev, ist in  u n se re r  R ed e  k au m  eine  Spur.

Sodann k o n n te  Basilius, selbst d e m  G riechischen G ei
s tes leben  angehörig ,  der  Natur d e r  Sache nach  von  de r  B edeu
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tu n g  d e r  a l ten  L i te ra tu r  fü r  alle fo lgenden  E n t w i c k l u n g s 
stu fen  d e r  M enschhe it  ke ine  A h n u n g  haben . D aru m  weiss 
e r  n ichts  zu  sagen  von d e r  im m e r  grösser w e rd e n d e n  
e x e m p l a r i s c h e n  B e d eu tu n g  d e r  aus d e m  p las tischen  
V e rm ö g e n  d e r  A lten  hervo rgegangenen  F o rm  der  an t ik en  
Schriftw erke fü r  d ie  nach  adäqua te r  F o rm  ihres Geistes
leb en s  r in g e n d e  m o d e rn e  W e l t ,  u n d  e b e n  so w en ig  vo n  
d e r  historischen B ed eu tu n g  d ieser  Z eugn isse  vo n  d e n  V e r 
suchen  e in e r  ju g en d l ich en  M enschhe it ,  e in  i n  Staat u n d  
Sitte u n d  W issenschaft  u n d  K u n s t  ru n d e s ,  fer t iges ,  selbst- 
g e n i i g s a m e s  L e b e n  d a rz u s te l le n ,  u n d  von de r  W ich tigke it ,  
dass zu  a l len  Z e i te n  die T räger  des geistigen L e b e n s  der  
V ö lk e r  sich in  d ie  A nschauung  dieser  Z eugn isse  vertiefen.

G rade u m  diese P u n k te  a b e r ,  w elche  in  Basilius G e
sichtskreis n ich t  fa llen  k o n n t e n ,  w e rd e n  sich die V indi-  
c ien  d e r  classisclien S tu d ien  im m e r  d re h e n  m üssen .

L.



M I S C E L L E N .

F r a g e n  u n d  T h e m a t a . 1)

Z u r  U n te rs tü tzu n g  de r  G ym nasia llehrer  b e i  l i t e r a r i 
s c h e n  A r b e i t e n  w äre  K enn tn iss  des l i t e r a r i s c h e n  A p p a 
rates in  d e n  B ib lio theken  d e r  e in ze ln en  G ym nasien  u n d  
w o  m öglich  auch der  e inze lnen  G ym nasia lleh rer  w iin-  
sehensw erth :  dazu  w äre  e tw a N iederlegung  d e r  K ataloge 
(A b sc h r i f te n ) ,  w en igs tens  ü b e r  die besonders  w ich t ig en  
u n d  se l tenen  W erk e ,  an  e inem  b e s t im m te n  Orte geeignet.

W o h e r  k o m m t es, dass an  vielen  G ym nasien  der  M an
gel an  P i e t ä t  d e r  S c h ü l e r  gegen  die L eh re r  m e h r  u n d  
m e h r  z u n im m t ,  w ie  die V orfä lle  de r  jü n g s te n  Z e i t  b e 
w e isen ?

Is t  de r  C a r c e r  z u r  H an d h a b u n g  de r  D isc ip lin  nö th ig ?
W as  lässt sich gegen sechs W o c h e n  fo r tw äh ren d e  F e 

r i e n  in  B ezug auf das W o h l  de r  Schüler  sagen?
Soll b e iE r th e i lu n g  des Z e u g n i s s e s  d e r  R e i f e  n ich t  

e b e n  so sehr a u f  tadelloses B etragen  gesehen  w e rd e n ,  als 
a u f  wissenschaftliche R eife?

W ä re  es n ich t zweckm ässiger, e inen  U nterrich tsgegen
s tan d ,  d em  w öchentlich  6 S tunden  g ew id m e t  s in d ,  an  
3 T ag en  i n  j e  2 n a c h  e i n a n d e r  f o l g e n d e n  S t u n 
d e n ,  als täglich in  e iner  S tunde  zu  b e h a n d e ln ?

i) Bei der letzten G eneral-V ersam m lung zu Essen haben, auf den An
trag des Präses, die M itglieder eine Anzahl Fragen und Them ata  
aufgezeichnet, zur wissenschaftlichen Unterhaltung und Anregung: 
von diesen folgt hier der grijsste Theil* ausgelassen sind solche, die 
bereits früher behandelt sind.
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I n  w ie  fe rn  ist d ie A u f n a h m e  n e u e r  F o r s c h u n 
g e n ,  A n s i c h t e n  u n c l  H y p o t h e s e n  im  G ym n. U n te r
r ich t zu  b esch rän k en ?

H öchst w ich tig  ist fü r  d ie  Schüler e ine  gründ liche  
ä s t h e t i s c h e  B i l d u n g :  w ie  k a n n  diese lbe  au f  G ym nasien  
am  zw eckm ässigs ten  u n d  fru ch tb r in g en d s ten  gefördert  
w e rd e n  ?

W ä re  es n ich t  zw eckm ässig ,  d e n  U nterr ich t  im  G r i e 
c h i s c h e n  erst  in  T ertia  zu  b e g in n e n ?

K a n n  auch  die Sprache des L i v i u s  als M ustersprache  
gelten  ?

S ind  P r o v i n c i a l i s m e n  in  der  Schriftsprache zu läs
sig u n d  in  w e lch en  F ä l len ?

W ä re  e in  A ustausch de r  T hem ata  fü r  die D e u t s c h e n  
A u f s ä t z e  in  d en  o b e rn  K la ssen ,  e tw a  durch  die  P r o 
gram m e, n ich t  w ü n sch en sw er th ?

W ie  soll de r  F r a n z ö s i s c h e  U n t e r r i c h t  au f  G ym 
nas ien  b e h an d e l t  w e rd e n ?

Ü b e r  das Verhältn iss  de r  n e u e r n  S p r a c h e n  zu d en  
a lten  im  G ym n. Unterricht.

D e r  U nterr ich t  im  H e b r ä i s c h e n  ist d e m  Z w eck e  
des G ym nasium s durchaus frem d.

W e n n  die  G e s c h i c h t e  n ich t grösstentheils Gedächt- 
n issw erk  se in  so l l ,  so m ü ssen  die w ich tigs ten  P e rao n en  
u n d  Ereign isse  m it  solcher A usführlichkeit  vorge tragen  
w e rd e n ,  dass d ie  Schüler  v o l lkom m en  in  die V e rg a n g e n 
he it  h ine inverse tz t  w e rd e n ;  a u f  je d e r  de r  drei U nterr ich ts
stufen ist diese A usführlichkeit  fü r  das ganze F e ld  der 
G eschichte n ich t  zuläss ig : w elche  P e rso n en  s ind  in  de in  
b iog raph ischen  u n d  den  b e id e n  fo lgenden  L eh r-C ursen  aus
führlich  zu b eh a n d e ln ?

Is t  Christus als die A n ge l  d e r  W e l t g e s c h i c h t e  zu
b e trach ten ?

W e n n  Christus die A ngel  de r  W eltgesch ich te ,  w elche  
B ed eu tu n g  hat d a n n  die J ü d i s c h e  G e s c h i c h t e  fü r  die 
des A ltert hu ms ?

F ü h ru n g e n  G ottes ,  u m  die H e id e n  z u m  C h r i s t e n 
t h u m  vo rzubere iten .
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Fiir  den g e s c h i e h t l i c h e n U  11 t e r r i e h t  d e s  M i t t e l 
a l t e r s  m üssen  vorzüglich  geographische E in le i tu n g en  ge
g e b e n  u n d  historische K ar ten  b e n u tz t  w e rd en .  Es fehlt 
no ch  e in  derartiges L ehrbuch .

I n  w e lche r  A u sd eh n u n g  u n d  a u f  w elche  Art ist die 
G e o g r a p h i e  d e s  M i t t e l  a l t e r s  m i t  d e m  historischen 
Unterrich te  zu  v e rb in d e n ?

Es fehlt e in  H a n d -  oder L eseb u ch  de r  G e s c h i c h t e  
d e s  P r e u s s i s c h e n  L a n d e s ,  näm lich  e ine  Geschichte 
P re u s se n s ,  w or in  auch die f rühere  Geschichte de r  R h e in 
lan d e  u n d  W estfa lens berücksichtig t,  u n d  der  Gedanke fest
geha lten  w ä re ,  dass d e r  P reuss .  Staat höchstens seit F r ie 
drich  d. Gr. als solcher ex is t ir t ,  u n d  daher  in  de r  V orge
schichte desse lben  alle P ro v in z e n ,  die ihn  je tz t  b ilden , 
gleich berech tig t  sind.

Das Roonsche L eh rb u ch  ist e in em  g ründ lichen  g e o 
g r a p h i s c h e n  U n t e r r i c h t  eher h inderlich  als förderlich.

W ie  m uss e in  n a t u r h i s t o r i s c h e s  H a n d b u c h  für  
G y m n a s i e n  eingerich te t  se in ?

W as  lieisst klassisch in  der  P o e s i e ?

L i t t e r a r i s c l i e  N o t i z e n  (von Gr.).

E i n  U r t h e i l  L e i b n i t z e n s  ü b e r  J o s .  S c a l i g e r .  
I n  d em  O lium  H an o v eran u m  sive M iscellanea ex ore et 
schedis illustris v i r i , p iae  m e m o r ia e ,  Godof. Guil. L e ib -  
n i t i i  . . . .  q u o n d a m  nota ta  et descripta von dem  Herzog!. 
S ac h se n -W e im arsc h e n  Secretair F e i le r ,  w elcher  L e ib n i tz  
b e im  S am m eln  u n d  Excerp iren  Behufs d e r  B raunschw eig- 
schen  Geschichte H ülfe  geleistet hatte (herausg. L ips. 1718.), 
f inden  sich m an ch e  sehr interessante  Ä u sse rungen  des gros- 
sen  M annes  ü b e r  die versch iedensten  Fächer  des W issens ,  
so dass dieses Buch w e it  m e h r  b e k a n n t  zu se in  verdient. 
D a ru n te r  ist auch fo lgende sehr m erk w ü rd ig e  ü b e r  e in en  
d e r  grössten  G eis te r ,  die in der  Ph ilo log ie  der  f rü h e m  
Z e i t  h e rv o rg län zen ,  ü b e r  Jos-. S c a l i g e r .  In d e m  er von  
d e n  Chevraenna sp r ich t ,  e ine r  ähn lichen  S am m lu n g  ver
sch iedenartiger  G edanken  u n d  B e m erk u n g en  C hevreau’s,
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eines ge is tre ichen ,  obgle ich  le ich tfe r t igen ,  F ranzös ischen  
P o e te n  des X V II .  J a h rh u n d e r ts ,  sagt e r  (p. 212.): p o u r  ce 
q u i  est de  Joseph  Scaliger, je  trouve  effectivement, com m e 
il  est d it  ]). 87 .,  q u ’il etoit u n  des p lus savans l iom m es du  
m o n d e :  mais j ’excepte  les sciences, q u i  on t  b e so in  de m e- 
d ita t io n ,  oü il a fait de  grandes fa u le s ,  se fiant t rop  su r  
son esprit.

C h r o n o s t i c h o n  ü b e r  d e n  R y s s w i c k e r  F r i e d e n .  
I n  dem se lb en  Buche p. 210. ist fo lgendes C hronostichon  
von  L e i b n i t z  ü b e r  d en  R yssw icker Fr ieden , w e lch er  ba ld  
nach  M itte rnach t un te rze ich n e t  w u rd e ,  in teressant sow ohl 
durch  die W a h rh e i t  als durch  d e n  A usd ruck  des G ed an 
kens :

Q V aenaM  p a X  faCta est?  h eV  n o n  est f IL Ia  L V C Is , 
Est b e L L I  fa X :  C V r?  f IL Ia  n o C tls  erat.

P h i l o p ö m e n  w a r  ohne  F rage  als F e ld h e r r  sehr aus
g ez e ic h n e t ,  als S taa tsm ann  u n d  M ensch  höchst achtmigs- 
w e r th ;  ab e r  dass m a n  ihm  den  N am en  des le tz ten  G rie
chen  g ib t ,  erscheint u n g e re c h t ,  w e n n  m a n  die ausgezeich
n e te  P ersön lichke it  u n d  W irk sam k e i t  e ines P o ly b iu s ,  Ly- 
k o r t a s , P lu ta reh  u n d  m an ch e r  ä n d e rn  sp ä te m  G riechen  
be trach te t :  d e r  le tz te  grosse F e ld h e r r  de r  G riechen  m ag  
e r  g en an n t  w e rd en .  Es ist dies e in  Beleg dazu  , dass h äu 
fig derg le ichen  scharf au sg ep räg te ,  gnte oder  b ö s e ,  E p i
the ta  u n d  A ussprüche  in  der  Geschichte zu  E inseitigkeit  
u n d  U nbill igkeit  verleiten.

J a c o b  P e r i z o n i u s  ( d e r  aus W estfa len  s tam m te ,  
n äm lich  aus Schüttorp  im  B en th e i tn sc h e n : de r  e igentliche 
N am e  se iner  F am ilie  w a r  V o o rb ro ek ) ,  ist als e ine r  de r  
g ründ lichs ten  u n d  scharfsinnigsten  ph ilo logischen  u n d  h i
s torischen G elehrten  des X V II .  Jah rh u n d er ts  zu  schätzen. 
L e id e r  sind seine Schriften, n am en tl ich  die k le ineren , n ich t  
gesam m elt,  u n d  daher  v iel zu  w e n ig  b ekann t.  Le tz te res
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gilt auch insbesondere  von  se inen  C om m entarii  historici 
r e ru m  p e r  E u ro p am  m axim e gestarum  ab ineun te  saeculo 
sexto decim o usque  ad Caroli V. m ortem  etc. (ed. II. Lugd . 
Bat. 1716), ausgezeichnet durch  sehr gründ liche  F o rschung  
u n d  Detail - K e n n tn is s , g rossen W ahrhe itss inn  u n d  V e r 
s ta n d ,  u n d  e ine zugleich einfache u n d  doch anz iehende  
D ars te llung  u n d  ed len  L a te in ischen  S ti l ,  w o d u rch  er sich 
d e n  trefflichsten H is to r ikern  früherer  Z e i t ,  w elche  L a te i
n isch  g esch r ieben ,  w ie  e inem  T h u a n u s ,  P u fen d o rf ,  H ugo  
Grotius u. A .,  a u f s  W ü rd ig s te  anreiht. Das W erk  ist u m  
so m e h r  zu b e m e rk e n ,  da Perizonius als Geschichtschrei
b e r  d e r  n e u e r n  Z e i t  w en ig  b ek an n t  ist.

P e r i z o n i u s  ü b e r  H o m e r .  F. A. W o lf  füh rt  in  d en  
P ro legom . p. C X III .  ff. not. Gelehrte a n ,  die schon vor 
ih m  eine ähnliche  A nsich t ü b e r  die H om erischen  Gedichte 
ausgesprochen  h a b e n ,  nam en tl ich  Bentley u n d  Casaubonus. 
Bei der  vo rzüg lichen  Tüch tigke it  des M annes  w ü rd e  er 
gewiss auch Per izon ius  genann t h a b e n ,  w e n n  er gewusst 
h ä t te ,  dass derse lbe  in  den  A nimadv. Histor. c. 6. p. 210. 
f. ed. Harless. sich in e iner  W eise  ausspricht,  aus der  sich 
d ieselbe Ansicht ergiebt. E r  stellt dort den  Satz auf, dass 
die Schre ibkunst in  den ällern Z e ilen  der  V ölker ü b e rh au p t  
w en ig  im G ebrauch  ist u n d  die Thalsachen  v ie lm ehr  durch  
D ich tung  u n d  Gedächlniss au fbew ahrt  w e rd e n ,  führt fü r  
das Dasein  solcher Gedichte  zuerst  die H eb räe r  a n ,  und 
fahrt fort:  A pud  Graecos q u o q u e  se rum  fuisse l i t te ra rum  
u su rn ,  p r im o sq u e  historicos vixisse d e m u m  paulo ante  Per-  
sarum  in Graeciam  ex p ed i t io n em , et n u l lu m  reper ir i  lit te
ra ru m  m o n u m c n tu m , quo d  o m n iu m  consensu sit an tiqu ius  
H o m er i  ca rm in ib u s ,  q u in  n e q u e  hu n c  ipsu in  sua carm ina  
litleris m andnsse ,  sed m em oriae  h o m in u m  p e r  varias can- 
t i l e n a s , ex qu ibus  postea conflatum et com positum  sit opus 
l l iados et Odysseae , t rad it  Jo sep h u s  lib. I. cont. A pionem . 
Quae si vera su n t ,  u t  s u n t ,  e tiam  in ea g en te ,  qüae ce- 
te roqu i parens h abe tu r  om nis  e rudition is  , o lim  ope canli- 
co rum  servata fu it  m em o ria  rc ru m  g e s t a r u m ..........Sed ta
rnen  liae ipsae can ti lenae ,  si valde p ro b a re n tu r  ab o m ni

14
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b u s , c o ep e ru n t  ta n d e m  etiam  scribi. A tque  ita asm ata  
illa H om eri ,  ex cjuibus eius poesin ,  an tea  dici[ivr]ti0V£V0[ievr)vt 
m e m o r ia  h o m in u m  se rv a tam , v 6 t eqov öw cE ftriva i, postea  
co m p o s i tam  ait J o s e p h u s ,  lilteris m andata  secum  ex Ion ia  
in  'G raeciam  attu lit  L y cu rg u s ,  P is is tra tus  au tem  de inde  
co n iu n x i t ,  I l ia d e m q u e  et Odysseam  ex iis ita coniunclis 
no b is  con fec it ,  u t  tes ta tur  Ael. V. H. X II I .  14. etc.

N e u e  A u s g a b e  d e r  G e r m a n i a  d e s  T a c i t u s  u. A. 
D e m  O ber leh re r  Dr. Tross  in  H a m m  ist d ie  B enu tzung  
e ines  b ish e r  ganz u n b e k a n n te n ,  höchst w ich tigen  P e rg a 
m e n t -C o d e x  verstattet w o rd e n ,  w e lcher  des Tacitus G er
m an ia  u n d  d en  Dialogus de O ratoribus n e b s t  Sueton’s 
Schriften de iüus tr ibus  gram m atic is  u n d  de claris rhe to ribus 
en thä lt :  auch geht aus d e m se lb e n  zuverlässig hervor, dass 
die  g e n a n n te n  Schriften n u r  in  e in em  e in z ig e n ,  im  X V . 
Jah rh .  oft ab g esch r iebenen  C odex a u f  u n s  g ek o m m en  s in d ;  
dass d ieser  C odex , w ie  spä te r  d ie  sechs ers ten  B ücher der  
A n n a le n ,  i n  D eu tsch land  aufgefunden  u n d  nach  I ta l ien  
gebrach t i s t ,  dass also alle b e k a n n t  g e w o rd en en  H a n d 
schriften  derse lben  aus e i n e r  Quelle  s tam m en. W e g e n  
d ie se r  W ich tigke it  des Codex veranstaltet Dr. Tross e ine  
krit ische  A usgabe  d e r  g en an n ten  Schriften a u f  seine K o
sten  in  ganz ti’eu em  A b d ru c k ,  m it  k r i t ischen  A n m e rk u n 
g e n  u n d  e in em  Facs im ile  d e r  Handschrift. D er  D ruck  ist 
b ere its  in  vo llem  G ange u n d  soll gegen  O stern  beendigt 
se in :  S ubscr ip t ionsanze igen  dazu  sind ausgegeben .



D R I T T E  A B T H E I L U N G :

STATISTISCHE NACHRICHTEN.

I. G y m n a s i e n ,  P r o g y m n a s i e n  u n d  h ö h e r e  B ü r g e r 
s c h u l e n  i m  S t u d i e n j a h r e  1 8 3% 0.

A. P r e u s s i s c h e r  S t a a t .

a. D ie Rheinprovinz *).

1 .  V o l l s t ä n d i g e  G y m n a s i e n  sind in der Rheinprovinz 18, und 
zwar 9  katholische ( A a c h e n ,  B o n n ,  C o b l e n z ,  D ü r e n ,  D ü s s e l d o r f ,  
E m m e r i c h ,  K ö ln ,  M ü n s t e r e i f e l  und T r i e r ) ,  8 evangelische ( C ie v e ,  
D u i s b u r g ,  E l b e r f e l d ,  K ö l n ,  K r e u z n a c h ,  S a a r b r ü c k e n ,  W e s e l  
und W e t z l a r )  und ein gem ischtes zu E s s e n ,  bei welchem  stets drei 
katholische und drei evangelische Lehrer angestellt sind und die 7. Stelle, 
das Dircctorat, abwechselnd mit einem Katholiken und Protestanten besetzt 
w ird. Bei einigen dieser Lehranstalten wird den Nichtstudirenden wäh
rend der Griechischen Lectionen in I V ., III. und II. Unterricht im Fran
zösischen , Rechnen u. dgl. ertheilt. Zwei G ym nasien, zu Duisburg und  
Saarbrücken, haben ganz verschiedene Coetus für die N ichtstudirenden: 
s. unter Realschulen.

1 . A a c h e n .  Das Gymn. zählte 277  Schüler in 8 Classen (Ia . u. I b . ,  
II a. u. II b ., III., IV ., V . u. V I.); Abitur, waren 16 . Ausser dem D irector  
D r .  S c h o e n  waren an der Anstalt thätig die O berlehrer D r .  M e n g e ,

*) Die folgenden Nachrichten sind aus den Programmen entnom m en; 
da aber diese in Bezug auf den Bestand des L ehrerpersonals  u. A . 
nicht selten die nöthigen Notizen nicht en thalten , so möge darin  
einige Lückenhaftigkeit des Folgenden Entschuldigung finden. U eber- 
dies sind sie grossen Theils so spät eingegangen, dass die beabsich
tigten Auszüge aus den wissenschaftlichen Abhandlungen nicht mehr 
gemacht werden konnten, was in Zukunft geschehen wird.
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jDr. O e b e k e ,  D r .  K l a p p e r  und die G ym nasial-L ehrer K ö n i g h o f f ,  
D r»  J. M ü l l e r ,  Ch.  M ü l l e r ,  K o e r f e r  und K i r s c h ,  särnmtlich Ordina
r ien , und die Lehrer B o n n  und S c h o r n .  Der Oberl. Professor K o r t e n  
■war zum Provinzial-Schulrathe in C o b l e n z  ernannt worden und der Reli
gions-Lehrer Consistorial-Rath F r e n k e n  ausgeschieden. Die dem Pro
gramme beigegebene Abhandlung enthält eine Comment. de Scholiaslae in 
Terentium  arte critica vom G ym n.L . K o e n i g h o f f  (2 6  S .).

2. B o n n .  Schülerzahl 1 7 5 ;  Abitur. 10. Dem Programme sind bei
gegeben „Pädagogische Reflexionen“ (23. S.) vom Dir. B i e d e r m a n n ,  
ln  dem L ehrer-C ollegium , das ausser dem Director aus dem Prof. D r .  
S c h o p e f n ,  Prof. D r .  L u c a s ,  Prof. D r .  L i e s s e m ,  Oberl. D o m i n e ,  
den G ym n.L . K a n n e ,  Z i r k e l ,  M o c k e l ,  W e r n e r  und K n c i s c l  be
steht., w aren  m ehrere Veränderungen eingetreten: der R elig.L. E l s h o f f
war als Pfarrer nach W erden abgegangen, Prof. S a c k  hatte seine Stelle  
als evang. R elig.L . an den Licent. K i n k e l  übergeben und Prof. L u c a s  
war im Begriff, das Directorat des Gymn. zu E m m e r i c h  zu übernehmen.

3. C l e v e .  Von den 119 Schülern wurde 1 Abitur, entlassen. Im  
Lehrerpersonale, welches aus dem  Director D r .  H e l m k e ,  den Ord. Prof. 
D r .  H o p f e n s a c k ,  Oberl. D r .  F l e i s c h e r ,  Oberl. F e l t e n ,  Reet. 
H o c h m u t h ,  Conrect. V i e r  h a u s  und Reet. K ö l s c h ,  dem D r. v a n  
J a a r s v e l d t  und 3 techn. Lehrern besteht, war eine Veränderung einge- 
tr e le n : der Lehrer der Mathematik D r . K i e s e l  war an das kalhol. Gym
nasium zu K ö l n  berufen und an seine Stelle der Lehrer F e l t e n  vom  
Gymn. zu E s s e n  versetzt worden. Ausser den gewöhnlichen Unterrichts
gegenständen wird die Holländische Sprache gelehrt, und zwar in 2 Ab
theilungen. Der Director H e l m k e  hat eine Abhandlung „ ü b e r  sinesische 
Sprache und Literatur “  (22 S.) dem Programme beigegeben.

4 . C o b l e n z .  Schülerzahl 306. Zur P rü fung  halten sich 18 O ber
prim aner gem eldet, von denen 4  das Zeugniss der Reife nicht erhalten  
k o n n ten .  Das Lehrer-Colleg ium  bestand aus dem Dir. D r. F r .  N i e .  K l e i n ,  
9  o rden t l ichen  L .,  nemlich den O berl. Prof. D r. D r o n k e ,  Prof. L e u -  
z i n g e r ,  A s s i n a n n ,  S e u l ,  Prof. D r . D e y c k s ,  und den Gvmn. L.  
H ö c h s t e n ,  D o m i n i  c u s ,  H e n r i c h ,  F l o c k ,  3 Hülfslehrern für die 
w issenschaftlichen, 3 für die technischen Fächer und 2 Elem entar-L . B ei
gefügt ist eine historisch-topographische Untersuchung über das Maifeld 
und die Kirche zu L o n n i g  vom Oberl. S e u l  (36 S.).

5. D u i s b u r g .  Die Anstalt zählte in den G ym nasial- und Real- 
C lassen 124 Schüler, welche von dem D irector D r .  L a n d f e r m a n n ,  dem  
Prof. B a h r d t ,  dem Oberl. D r . K l e i n e ,  den G ym n.L ehrern J e n t s c h ,  
S p i e s s ,  F u l d a ,  F e l d m a n n ,  K ö h n e n ,  H ü l s m a n n ,  dem kath. 
Rel. L. Caplan B o  e s  und den Cand. S c h w a l b  und H a r d t  unterrichtet 
w,urden. Indessen stand dem Lehrerpersonale eine Veränderung bevor, 
indem  der Oberl. D r .  K l e i n e  in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium  
zu W e t z l a r  versetzt, und der dortige D irector H e r b s t  auf seinen eigenen
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W unsch der Direction entbanden w erden und in D r .  K l e i n e ’* Stelle 
eintreten sollte. Abitur, waren ans den Gymnasialclassen 3 ,  aus der 
Realsection 1. Für auswärtige Schüler besteht unter specieller Aufsicht des 
Directors ein Alumnat, in welchem  ein Lehrer wohnt und die häuslichen  
Arbeiten der Alumnen leitet. Ausser der Abhandlung vom D r .  K l e i n e
„ D ip lo m a ta  Duisburgensia h is to r ica“  fasciculus II. (pag .  4 2 __7fi. 8 .)  ha t
der Director L a n d  f. eine Rede abdrucken la ssen , w elche er nach dem  
A bleben Sr. Maj. F r i e d r .  W i l h .  III. im Kreise der Schüler gesprochen hat.

6. D ü r e n .  Schüler 1 3 7 , Abitur. 4. Das L ehrer-C oll. bildeten der 
D ir. M e i r i n g ,  die Oberl. E l v e n i c h ,  R e m a c l y  und P ü t z ,  und die 
Gym n.L. H a g e n ,  E s s e r ,  C l a e s s e n ,  S i b e r t i  und R i t z e f e l d .  Bei
gefügt Vst eine Abhandlung des Oberl. E l v e n i c h  „V orbilder Jesu Christi, 
aus den Schriften des Alten B undes“  (11 S .).

7 . D ü s s e l d o r f .  Schüler 213, Abitur. 16. Ausser dem Director
D r .  W ü l l n e r  bestand das L ehrer-C ollegium  aus den Ordinarien Prof. 
D r .  H i l d e b r a n d  ( L ) ,  Prof. J r .  C r o m e  (H a.), Oberl. G r a s h o f f  (H b .)  
D r .  C a p e l l m a n n  (III.), H o l l ,  M e n n  und Cand. P e t e r s ,  aus dem  
Oberl. D r .  H ü l s t e t t ,  Oberl. H o n i g m a n n ,  S c h m i d t s ,  den Religions). 
K r ä h e  (kath.) und Consist.R. Prof. B u d d e  (evan g .), und den Cand. 
M a r c o  w i t z  und D r .  B o y  m a n n .  Der Prof. B r e w e r ,  Lehrer der 
M athematik, war am 25. August gestorben. Das Programm enthält eine  
A bhandlung des D irectors W ü l l n e r  ,,ü b er  den König Oedipus des So
p h ok les“ (10 S.). •

8. E l b e r f e l d .  Schüler in den 6' Gym nasialclassen 1 0 2 ,  in der 
V orbere itungsclasse  36. Das Direclorat verwaltete provisorisch der Prof. 
D r .  H a n t s c h k e ;  als ordentliche Lehrer arbeiteten an der Anstalt 
D r .  E i c h  h o  f f ,  D r .  C l a u s e n ,  D r .  F i s c h e r ,  N i e d l i c h ,  D r .  
B e l t z , F a s b e n d e r ,  K e g e l  und der Cand. P r o b s t ;  ausserdem 1 kath .  
R eligions- und 3 techn. Lehrer. Abitur, waren 2. Die Abhandl. des D r .  
E i c h h o f f  ist , , de  O nom acrito Atheniensi com m ent. I .u  (16 S.)

9. E in in e r  i cl i .  Schüler 8 7 ,  Abitur. 2. Zum D irector der An
stalt war der Prof. D i'. L u c a s  vom Gymn. zu B o n n  berufen worden, 
aber noch nicht in sein Amt eingeführt. Das L ehrer-C oll. b ildeten die 
Ordinarien V i e h o f f ,  N i e d e r s t e i n ,  D e d e r i c h ,  H o t t e n r o t t  und 
B a c h o v e n  v o n  E c h t ,  ausserdem die Lehrer R a n l y ,  Pred. Z u r  N i e -  
d e n ,  Kapl. W o l b e r g  und v a n  W e e l .  Beigefügt ist eine Abhandlung 
„ U eb er  die Behandlung der W ortbildung im lat. U nterrichte an Gymna
s ie n “  (37 S. 8.) vom G .L . V i e h o f f .

10.  E s s e n .  Schüler 97 , Abitur. 4 ., Das Lehrer»Collegium  bestand  
aus dem D irector D r .  S a  v e i s ,  den Oberl. pror. D r .  W i l b e r g ,  C a -  
d e n b a c h ,  B u d d e b e r g  und L i t z i n g e r ,  den G ym n.L . D r .  R ö d e r  
und M ü l h o f e r ,  w elcher eine Abhandl. „ ü b er  die Theorie der P arallelen“  
(7  S .)  dem P ro g ra m m e  beigegeben hat, Sch. A. Cand. J a h n s ,  Pfarrer 
M a a ss (evang.), Capl. F is c h e r  (kath.) und 2 techn. Lehrern.

14 *
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11. K ö l n  (Friedrich-W ilhelm s-G ym n.). Schüler 2 0 6 , Abitur. 13. 
Das Directorat verwaltete der jetzt verstorbene C onsist.- und Schulrath  
D r .  G r a s  h o  ff. So viel aus dem Programm e ersehen werden konnte, 
arbeiten am Gymn. die Oberl. Prof. H o s s ,  D r .  H o & g g  und D r . P f a r -  
r i u s ,  die Lehrer D r .  H e n n e s ,  D r .  B a c k e s ,  L o r e n z ,  O e t t i n g e r ,  
Rel. L. S c h l ü n k e s ,  S c h u m a c h e r .  Statt der Abhandl. hat der Direct, 
beigefügt: „  die Gedächtnissfeier F r i e d r i c h  Wi l l ) .  111. am Friedr.-W ilh .-  
Gymn. zu K ö l n “  ( 8  S .) .

12 . K ö l n  (katholisches Gymnasium). Schüler 363, Abitur. 13 . Das 
L eh rer-C olleg . bestand ausser dem  D irector Prof. B i r n b a u m  aus den  
Ordinarien Prof. D r .  G ö l l e r ,  O berl. D r .  G r y s a r ,  O berl. D r .  K i e s e l ,  
O berl. D r .  L e y ,  D r .  S a a l ,  Coll. V a c k ,  Coll. L ö h r ,  Coll. R h e i n 
s t ä d t e r ,  Coll. S c h m i t z ,  Coll. B o n e ,  ausserdem dem Oberl. D r .  D i l -  
s c h n e i d e r ,  Coll. K i e g e m a n n ,  dem R el.L ehrer D e c k e r s ,  Cand. 
D r. H u m p e r t ,  Cand. L o h m a r ,  Cand. F ü r e r ,  und 3 techn. Lehrern. 
Einige Classen waren wegen der Ueberfüllung in Parallelcötus abgetheilt, 
so dass folgende gesonderte Abtheilungen bestanden: l a . ,  I b ., IIa ., H b .,
III. in 2 Cötus, IV . in 2 Cötus, V . und VI. —  Beigefügt ist eine Abhandl. 
des O berl. D r .  K i e s e l  „ d e  ratione, quam Plato arti m athem aticae cum  
dialectica intercedcre voluerit“  (32 S.).

13 . K r e u z n a c h .  Schüler 150, Abitur, (im Herbst 1839) 7 . Das 
Lehrer-C ollegium  bestand aus dem Director D r .  H o f f m e i s t e r  (O rd. der I.), 
dem Prof. G r a b o w ,  Prof. V o s s ,  O berl. D r .  S t e i n e r  (O rd. der II.), 
O berl. D r .  K n e b e l  (Ord. der IV .), den Gymn. L. P r e s b e r  (Ord. der III.) 
und D e l l  m a n n  (Ord. der V .), dem Hülfsl. D r .  B u d d e  (O rd. der V I.), 
Pastor E b e r t s  und Caplan W e b e r ,  und 2 techn. L ehrern ; der proviso
risch angestellte Lehrer R h e i n  war ausgeschieden , um eine S te lle am  
Progymnasium  zu M e u r s  anzunehmei). Die Abhandl. .,,U eb er Berück
sichtigung der Individualität bei U nterricht und Erziehung“  (16 S .)  ist vom  
D irector verfasst.

1 4 . M ü n s t e r e i f e l .  Schüler 92 , Abitur. 5. —  Das L ehrer-C oll. 
besteht aus dem Director K a t z f e y ,  der dem Programme eine Abhandlung 
beigegeben „ d e  lineis secundi gradus disputatio tertia“ (8 S .), den Oberl. 
R o s p a t t ,  D i l l  e n b u r g e r , F r e u d e n b e r g ,  dem  Lehrer W o l f ,  den  
Cand. R o t h  und M o h r ,  und dem Hülfsl. R ü t t g e r .

15.  S a a r b r ü c k e n .  Schülerzahl in den beiden Abtheilungen des
G ym n. 110, von denen 11 der Realsection an gehörten; ausserdem 25 in
der Vorbereitungsclasse. Das Lehrer-C ollegium  bestand aus dem Director 
O t t e r n  a n n ,  den Oberl. S c h w a l b ,  S c h r ö t e r ,  M e s s e r e r ,  den Leh
rern E l s e r m a n n ,  N e e s  v. E s e n b e c k ,  K ü p p e r ,  S c h r a u t ,  G o l 
d e n b e r g ,  S i m o n ,  und dem kath. R el.L . Pfarrer F e i l e n .  Beigefiigt 
ist eine Abhandlung des G ym n.L . S c h r a u t  „ E in  Beitrag zur Kritik des 
T acitu s“  (über Histor. II. 63 ., 6 S .).

16. T r ie r .  Die 330 Schüler waren in 8 Classen (Ia. und b., Ha.
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und H b ., ITI., IV ., V . und V I.) eingetheilt, und wurden von dem lte n  D i-  
rector Prof. W i t t e n b a c h ,  den Ordinarien Prof. D r .  L o e r s  (2 tem  D i- 
rector), Oberl .  S c h n e e m a n n ,  G ym n.L . M a r t i n i ,  D r .  H a m a c h e r ,  
D r .  D r u c k e n m ü l l e r ,  G ym n.L . S i m o n ,  G ym n.L . S c h w e n d l e r  und  
G j m n . L .  S e r v a t i i ,  ausserdem dem Oberl. S t e i n i n g e r ,  den G jm n .L . 
L a v e n  und S c h ä f e r ,  dem Div. Pred. R o c h o l l  und dem kalh. Rel. L. 
K n o o d t ,  so wie den Schul-A . Cand. M o n t i g n y  und B l u m  unterrichtet. 
Abitur. 14. Das Programm enthält eine Abhandlung des Prof. L o e r s  
„ d e  Dionysii Halicarnassei judicio de Platonis oratione ac genere d icen d i“  
(24 S .).

17. W e s e l .  Schüler 125, Abitur. 7 . Das Lehrer-C ollegium  bestand  
aus dem Director Prof. B i s e  h o f f ,  den Oberl. P rof. D r .  F i e d l e r  und  
D r .  W i s s e l e r ,  den G ym n.L . G e e r l i n g ,  H ü r x t h a l ,  T e t s c h  und  
S t e u p ,  dem Superint. L o h  m a n n  (evang. R el.), Capl. G e l h o e t  (kath. 
R el.), Div. Pred. V  e r h o e f f  (Hebräisch), und den Cand. M e j  e r  und \V e r 
lern  a n n .  —  Den G riechischen Stunden in I I . ,  I I I . ,  IV. parallel liegen  
für Realclassen besondere Stunden im Französischen und Englischen. Der 
Oberl. D r .  W i s s e l e r  hat eine Abhandl. „ d e  attentione animi in ado-  
lescentulorum  nostrorum  ingeniis excitanda om nique m odo exco len d a“  
(7 S .) dem Jahresbericht beigegeben.

18. W e t z l a r .  Schüler 93 in 5 Classen, 3 Abitur. Ausser dem Dircct. 
H e r b s t  bestand das L ehrcr-C oll. aus den Ordin. Prof. D r .  A x t ,  Obcrl. 
G r  a f f ,  Prof. D r .  S - c h i r l i t z ,  O berl. D r .  F r i t s c h  und G jm n .L . H e r r ,  
aus dem Oberl. D r .  L a m b e r t ,  dem kath. Pfarrer W o l f  und 2 techn. 
Lehrern. U eber die Veränderungen im Collegium siehe D u i s b u r g .  Nach  
Abgang des Dir. H e r b s t  sollte Prof. A x t  das D irectorat übernehm en. 
Beigegeben ist dem Programme eine Abhandl. des Prof. A x t  „V estritii 
Spuriünae ljricae reliquiac“  (144 S. 8 .), die auch im Buchhandel ist.

2. P r o g y m n a s i e n .  Ausser den 4 kath. Progjm n. zu Ander
n a c h ,  B o p p a r d ,  K o c h e r n  und L i n z  und den 4  evang. zu B e r n c a -  
s t e l ,  N e u w i e d ,  S o b e r n h e i m  und T r a r b a c h ,  von denen keine Nach« 
richten uns zugekom men sind, liegen die Programm e vor von

1 . K e m p e n .  Die in 4  Classea eingetheilte Anstalt scheint die 
Schüler bis Obertertia zu führen. N eben dem Director B i s t e r  unterrich
teten  die Lehrer R e i s m a n n  und B e r tg e s - ,  eine 4 t e  Stelle war unbesetzt.

2. M e u r s .  Die Anstalt zählt 4  Classen und eine S e lec ta , deren  
Schüler bis zum Eintritt in O bersecunda und Unterprima der G jm nasien  
vorbereitet w erden. Schülerzahl 70. Ausser den gewöhnlichen U nter
richtsgegenständen wird auch das Englische, Physik und Chemie gelehrt. 
U eber die Veränderungen im Lehrerpersonal vgl. K r e u z n a c h .  G egen
wärtig sind thätig der R ector S c o t t i  und die Lehrer S e i d e n s t ü c k e r ,  
H a - n k w i t z  und R h e i n .  Die beigefügte Rede zur Gedächtnissfeier de* 
3 ten  August ist vom Lehrer H a n k w i t z .
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3.  U e r d i n g e n .  Die Anstalt ist nom inell in 4  Classen abgetheilt, dem  
W esen nach in 2. Rector S t o i  l\v  e r k  und Lehrer R e m e l  e. Schülerzahl 21.

4 . W e r d e n .  Die 32 Schüler der Anstalt wurden in 2 Classen in 
den alten und neueren Sprachen, in M athematik u. s. f. unterrichtet. 
Rector H e l m  s i n g ,  Conrector W e s t h u e s .

3. R e a l s c h u l e n .  Die unter dieser Rubrik aufgeführten Lehr
anstalten haben m it Ausnahme von R h e y d t  die Befugniss, nach dem vor
läufigen Prüfungsreglem ent vom 8. März 1832 A biturientenzu  entlassen, de
n en , wenn sie die Prüfung bestehen, die Berechtigung zum Eintritt in den  
einjährigen freiwilligen M ilitairdienst, in das P o s t - ,  Forst* und Baufach, 
und in die ßureaux d e r  Provinzialbehörden zusteht. Ein gleiches Recht 
haben die m it den Gymnasien zu D u i s b u r g  und S a a r b r ü c k e n  verbun
denen Realclassen. Mit den Realschulen zu A a c h e n  und E l b e r f e l d  
sind G ewerbeschulen vereinigt, deren Schüler in R eligion, M athematik, 
praktischem  R echnen , Naturgeschichte und Deutsch an den L ectionen  
der Realschüler Theil nehm en, im Z eichnen und der M echanik aber ge
trennt unterrichtet w erden.

1. A a c h e n .  D ie Schülerzahl der höhern Bürgerschule betrug 240, 
die der G ewerbeschule 31 , in der com binirten Anstalt waren also 271 Schü
ler in 6 Classen. Abitur, waren 7, grüsstentheils mit recht günstigen  
Prädicatcn. Das Lehrer-C ollegium  bestand aus dem Director D t . K r i b b e n  
und den Lehrern H i l g e r s ,  H e i s ,  H a a g e n ,  G i l l h a u s e n ,  F ö r s t e r ,  
K a l t c n b a e h ,  B o h l e n  für die w issenschaftlichen Fächer, und aus den  
Lehrern für die technischen Fächer, ln  Parallelstunden wird von IV. auf
wärts auch Latein gelehrt. Der Lehrer der Naturgeschichte F ö r s t e r  
hat dem Programm eine Abhandl. mit einer Tafel Abbildungen beigefügt 
„B eiträge zur Monographie der P terom alm en“ (44 S.).

2 . B a r m e n .  Die höhere Bürgerschule besteht aus 2 Ablhcilungen, 
nämlich aus der in 5 Classen abgetheilten Realschule, w elche 111 Schüler 
Eählt, und einer M ädchenschule mit 42 Schülerinnen. Griechisch und La
teinisch wird nur in Extrastunden gelehrt. Hauptunterrichtsgegenstände 
sind die neueren Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, G eschichte und  
Religion. Thätig waren der D irector W e t z e l ,  7 Lehrer und, eine Lehre
rinn. Abitur, waren im Laufe des Schuljahrs 3. —  Den Schulnachrichtea  
geht eine Abhandl. des Lehrers R i e p e  voraus „E in leitung in die B o ta n ik “ .

3. C r e f e l d .  Schüler besuchten die Anstalt 80. Das Lehrer-C oll. 
bestand aus dem Rector D r .  R e i n  und den Lehrern R i s l e r ,  M i n k ,  
R i n k l a k e ,  P ö n s g e n  und S c h e l l e n  s. Der Unterricht im Lateinischen  
wird bis I. (incl.) der aus 5 Classen bestehenden Anstalt fo r tg e fü h r t ,  in
dess sind für die com binirte I. und II. nur 3 wöchentliche Stunden b e
stim m t. Abitur, waren nicht entlassen. Den Schulnachrichten sind vor
ausgeschickt „E in ige  die D isciplin betreffende Bemerkungen und W ü n sch e“  
vom Director.
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4 . D ü s s e l d o r f .  Der jungen Anstalt, der bis jetzt die I. noch ge
fehlt hat, stand der Dir. D r .  H e i n e n  vor. Ausser ihm unterrichteten  
die Lehrer V i e h o f f ,  D ü h r ,  B e c k e r ,  F l e s c h  und E r k .  —  Die Schü
lerzahl war 200. Dem Programme sind beigegeben einige Proben m etri
scher XJebersetzungen aus Lamartine und Racine vom Lehrer V i e h o f f .

5.  E l b e r f e l d .  Ueber die rnit der Realschule verbundene G ewerbe
schule s. die dem A bschnitte „R ealschulen“  vorangeschickten allgem ei
nen Bemerkungen. Die Realschule wurde von 255, die G ewerbeschule von 
28 Schülern besucht. Abitur. 4 . Das Lehrer-Collegium  bestand aus dem  
Dir. Prof. E g e n  und den Lehrern F ö r s t e m a n n ,  K r u s e ,  F u h l r o t t ,  
H e u s e r ,  P h i l i p p s ,  R a s c h ,  C o l s m a n n ,  C o r n e l i u s  und dem E lem en
tarlehrer P e n n i g r o t h .  Den Schulnachrichten geht vorher „ d ie  Consti
tution des Erdkörpers und die Bildung seiner R inde“ vom Dir. E g e n .

6.  R h e y d t .  Der fünfte Jahresbericht über diese höhere Lehranstalt 
enthält eine Abhandlung des Reet. D r .  J a s p e r  „ ü b er  das H andelsconsu- 
lat und die H andelsconsuln11 (1.T S.). Die 52 Schüler der Anstalt wurden in 
3 Classen von dem Rector und den Lehrern K o t t h o f f ,  H o b i r k  und A n -  
d r i e s s e n  unterrichtet; alte Sprachen wurden gar nicht gelehrt. Mit der A n
stalt ist eine T öchterschule verbunden, die von 6 Schülerinnen besucht wird.

D u isb u r g  F. S p i e s s.

b. Die Provinz W estfalen +).

1 . V o l l s t ä n d i g e  G y m n a s i e n  sind 1 1 ,  evangelische 
B i e l e f e l d ,  D o r t m u n d ,  H a m m ,  H e r f o r d ,  M i n d e n  und S o e s t ,  
katholische A r n s b e r g ,  C o e s f e l d ,  M ü n s t e r ,  P a d e r b o r n  und R e c k 
l i n g h a u s e n .

1.  A r n s b e r g .  Das Lehrer-Collegium  bestand aus dem D irector 
Prof. B a a d e n ,  den Oberl. Prof. F i s c h  (L ehrer der Mathem. und N a- 
turw iss.), D r . S c h l ü t e r  (Ord. der I.), F o c k e  (Ord. der II.) und P i e l e r  
(O rd. der III.), den Lehrern K a u t z  (Ord. der IV .), N ö g g c r a t h  (Ord. 
der V .) und D r .  S c h u l t z  (Ord. der VI.). Den Religionsunterricht für 
die evangelischen Schüler ertheilte der Pfarrer B e r t e l s m a n n ;  den U n 
terricht im Zeichnen Z i m m e r m a n n ,  im Schönschr. der Kanzleiinsp, 
S c h e n n e n ,  im Gesänge der Rector der Bürgerschule V i  e t h .  Dem Oberl. 
F i s c h  wurde der Professor-T itel ertheilt. —  Zahl der Schüler im W inter- 
Sem ester in I. 19 , in II. 18 , in III. 25, in IV. 17 , in V . 18 , in VI. 16, im 
Ganzen 1 1 3 ; im Som m er-Sem . 105. Abitur, waren am Schlüsse des Schul
jahrs 5 , zur M aturitäts-Prüf. 2 zugelassen. 'D as Programm enthält eine

*) M eistens nach den Program m en, wovon die der evang. Gymnasien  
Ostern, die der kath. im Herbst ausgegeben sind. Einzelnes nach 
dem  Amtsblatt der Königl. Regierung zu Münster und dem Adress
buch der Provinz W estfalen für das Jahr 1840.

15
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A b h a n d l .  des O berl. D r . S c h l ü t e r  „V cterum  Latinorum alliteratio cutn 
nostratium alliteratione com parata“  (28 S .). Der Verfasser spricht zu
erst über den Unterschied zwischen der annominatio (‘nuQovof.iaaiu) und  
der eigentlichen alliteratio. Das W esen jener setzt er in einen G leichklang  
zweier W örter, die nur in einem oder einigen Buchstaben von einander 
abweichen, und in die Zusam m enstellung gleichklingender W örter von un
gleichem  Begriffe, z. B. lenones und leonjes, nobiliorem  und m o b i l io r c m

u. a. Er weist nach, dass die Alten die annominatio im vollen Um fange 
dieser Bedeutung sow ohl in der Prosa wie in der Poesie gebrauchten; und 
billigt die gewöhnliche Ansicht, dass m it ihr die alliteratio fast immer ver
bunden, aber von ihr verschieden sei. V on den Definitionen der allitera
tio  zieht er die N ä k e ’ s vor, -wonach sie besteht in der „W iederholung  
desselben Buchstabens, V ocals oder C onsonanten, und in der W iederho
lung ganzer S ilb en ,“  und findet d iese W iederholung in vierfacher Art, 
1) in den Anfangs-Buchstaben und S ilb en ; 2) in der S ch luss- und folgen
den A nfangssilbe; 3) in der Mitte der W örter; 4  ̂ in den Endsilben. Er 
verwirft diese letzte Art (den später sogenannten Endreim) als nicht zur 
A lliteration nach dem richtigen Sprachgebrauche gehörige uDd handelt 
hierauf von dem G ebrauche der drei ersten Arten in der Lateini
schen S p rach e, und von ihrer Bedeutung und W irkung in der 
Sprache überhaupt. Den häufigen Gebrauch d erse lb en , nicht bloss bei 
D ichtern, wie P l a u t u s ,  sondern auch in Prosa, wie bei C i c e r o ,  findet 
er in der Natur der Sprache selbst begründet, die in dieser Rücksicht 
unsere heutige Deutsche Sprache weit hinter sich lässt. U eber die W ir
kung derselben zeigt er gegen N ä k e ,  dass sie nicht bloss auf den W ohl
klang berechnet gewesen sei, vielmehr h a u p t s ä c h l i c h  zur  Schürfung des 
einzelnen Ausdrucks, und dadurch der ganzen Rede gedient h a b e; dagegen  
bei den neueren, besonders den D eutschen Dichtern v o r z u g s w e i s e  zur 
Ergötzung des Ohres angewandt sei, um durch solche Harmonie des Klanges 
zum Herzen zu reden, und die dichterische Sprache eindringlicher zu m achen.

2l B i e i  e f e l  d. Das L ehrer-C oll. bestand aus dem Dir. Prof. D r .  S c h m i d t  
(O rd. d. I.), Prof. II i n z p e t c  r (Ord. d. II.), den Oberl. B e r t e l s  m a n n  (Ord. 
d. l i l a . ) ,  J ü n g s t  (Ord. d. l l lb .) ,  dem D r . H e i d b r e e d e  (O rd .d .IV .), Cantor 
O h l e  (Ord. d. V .) , den Lehrern S c h u b a r t  (Ord. d. V I .) , Prorector  
em er. S c h a a f ,  nur noch für das Hebräische thätig , D r .  S c h ü t z ,  
R i e b e  (L. d. Mathem. u. Physik) und M a n n s t ä d t .  Den Religionsunter
richt für die kath. Schüler leitete der Pfifrrcr W a c h t m e i s t e r .  W äh
rend der langwierigen Krankheit des verst. D r .  H e i d b r e e d e  leistete der 
Cand. W o r t m a n n  schätzenswerthe D ien ste, eben so während d er  Krank
heit des G. L. S c h u b a r t  Elem . L. K o t t e n k a i n p .  —  Zahl der Schüler 
um O stern 18 4 0 : in I. 15 , in n .  l g ,  in III a. 25 , in III b. 29 , iß IV. 30, 
in V . 23 , in VI. 22 , insgesammt 162. Aufgenomm en wurden 32, abgegan
gen sind 42. Im Somm er 1840 betrug die Zahl 164. —  Abitur, wurden
8 en tlassen , säm m tlich m it dem Zeugniss der R eife, von denen 1 T heolo
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gie, 1 P hilo logie, 3 M edicin und 3 Jura sludiren wollten. —  Die gymna
stischen Uebungen mussten aus Mangel an der nöthigen Unterstützung  
eingehcn. —  G. L. R i e b e  folgte einem  Rufe an das Friedr. W ilhelm s-G ym n. 
zu B e r l i n ,  wogegen der bisherige provisorische Lehrer am G )m n. zu 
M i n d e n ,  C o l l m a n n ,  als Lehrer der Mathem. und Naturwiss. angestellt 
ist. —  D r .  H e i d b r e e d e  starb 20. D ec. 39. an der Schwindsucht. —  Eine 
wissenschaftliche A b h a n d l u n g  ist dem Programm nicht beigegeben.

3. C o e s f e l d .  Das L chrer-C oll. bestand aus dem Dir. Prof. S ö k e l a n d *  
den Oberl. D r .  M a r x ,  R u m p  (Lehrer der Mathem. und Naturwiss.)^ 
H ü p p e ,  D r .  M i d d e n d o r f ,  G e l l e ,  T e i p e l ,  den Lehrern W e d e w e r  
und J u n k m a n n ,  dem G esangl. F ö l m e r  und dem Z eiehenl. M a r «  
s c h a l .  —  Zahl der Schüler: in I. 8 ,  in II. 2 1 ,  in III a. 1 2 , in IIIb . 
2 1 ,  in IV. 1 2 ,  in V . 1 2 ,  in VI. 1 4 ,  im Ganzen 1 0 0 ,  wovon 9 im Laufe 
des Jahres austraten , darunter 8 Abitur, m it dem Zeugniss der Reife. — ■ 
Die gymnastischen U ebungen, w öchentlich 2m al, leitete G. L. J u n k m a n n .
—  Am l ö . ' O c t .  fand zur F e i e r  d e s  G e b u r t s t a g e s  d e s  K ö n i g s  
u n d  z u g l e i c h  d e r  E r b h u l d i g u n g  ein S ch u l-A ctu s S ta tt, wozu der  
Dir. Prof. S ö k e l a n d - d u r c h  eine gedruckte, am Schluss des Schuljahrs 
gehaltene Rede einlud : in derselben wird zuerst der Verlust hervorgeho
ben, den Preusscn durch den Hintritt seines Königs erlitten , dann aber 
einige Vorzüge des Staates, die uns mit Hoffnung, mit Stolz und freudigem  
Dank gegen die Fiirsehung erfüllen m üssen , insbesondere die Tugenden  
unseres K önigshauses; zuletzt werden die Abiturienten erm ahnt, den T u
genden auch ferner treu zu bleiben, w elche an unserm V olke überhaupt 
und an den W estfalen insbesondere seit den Zeiten der Römer gerühmt 
werden. —  Das Programm enthält eine A b h a n d l .  des O berl. D r .  M i d 
d e n d o r f  „ ü b er  das Verhältniss der Hellenen zu den Pelasgern, mit be
sonderer Rücksicht auf die Ansicht N i e b u h r s “  (2 6  S. 4 .) .  N i e b u h r  
hält, sagt der V erf., die Pelasgcr für eine von den H ellenen verschiedene 
N ation, ihre Sprache für eigenthüm lich und nicht Griechisch ; K. O . M ü l 
l e r  dagegen behauptet, sie seien G riechen gewesen und hätten G riechisch  
gered et; Letzterer hat aber seine Gründe nur kurz angedeutet: eine aus
führlichere Begründung gibt der Verf. Im ersten Abschnitte zeigt er, dass 
nach Thucydides l. 3. d ie spätem  Hellenen von den ursprünglichen Be
wohnern nicht der Abstam mung, sondern nur dem Namen nach verschie
den gewesen seien, da derselbe nicht von Ausbreitung des Stam m es, son
dern nur von der des Namens sp rech e, dass daher N. mit U nrecht die 
A usbreitung der Hellenen m it der der Römer in Italien vergleiche; er 
sucht die U rsachen auf, wodurch der Nam e Hellenen sich allm älig über 
alle V ölker G riechenlands verbreitet habe. Z w eiter A bschnitt: H e r o d o t  
betrachtet allerdings die Pelasger als verschieden von den H ellenen, und  
ihre Sprache als barbarisch; aber seine Behauptung beruht nur auf einem  
falschen Schluss aus der Sprache der Plakiener und Skylakener in V er
gleich m it der H ellenischen, welcher durch verschiedene Um stände sich
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leicht erklärt; wir dagegen haben M ittel zur Erkenntniss der Pelasgischen  
Sprache theils in den Resten aus der M acedonischen, theils und vorzüglich  
in der Lateinischen, die der G riechischen sehr ähnlich ist. Demnach wird 
das Resultat aufgestellt, das Pelasgische Volk habe sich nur in Griechen
land rein und e ig en tü m lich  entw ickelt und sei zum Hellenischen gewor
den, während es ausser G riechenland sich gänzlich verloren o d er , mit 
fremdartigen Elem enten verschm olzen, ein gauz neues Gepräge erhalten, 
wie ähnlich das G erm anische V olk nur in Deutschland zum Deutschen  
V olke geworden, ausser Deutschland aber seine E ig en tü m lich k eit gross- 
tentheils verloren habe. In 3 Beilagen wird zur Erläuterung gehandelt 
1) über Thuc. I. 3. ol <)’ ovv e><; ix. "ii/./., wo oo'ot uk).ij).otv ^vvCtoav erklärt 
wird „ so  viele einander kennen lern ten ,“ um die Andeutung von V er
schiedenheit der Sprache zu en tfernen; 2) über das Kreston Herodot?s, 
welches Niebuhr nach Dionysius für das Pelasgische Cortona in Etrurien  
b ä lt , der Verf. aber auf der M acedonischen (Thracischen) Akte findet;
3) über die Achnliclikeit der Lateinischen D eclination m it der G riechischen, 
als Beleg der A chnlichkeit beider Sprachen.

4. D o r t m u n d .  Das Lchrer-C oll. bestand aus dem Dir. D r .  T h  i e r  s c h  
(Ord. in 1.), den Oberl. H o m b e r g  (O rd . in II . ) ,  V o l l m a n n  (Ord. in  
den R ealclassen) ,  W i l m s  (Ord. in III .) , den Lehrern K e r l e n  (Ord. 
in IV .), V a r n h a g e n  (Ord. in V .), B o r g  a r d t  ^ r d .  in V I.), und den  
ausserordentlichen Lehrern Superir.t. C o n s b r u c h ,  Dechant S t r a t m a n n  
(beide für Rel.), R u h f u s  (Schreibl.), K u i t h a n  (Zeichnenl.) und T e i c h 
g r ä b e r  (G csangl.). — ■ Zahl der Schüler im 'Wint. Sem. in I. 22, in II.
12 , in III. 26 , IV . 22, V. 24, VI. 18 , insgesamm t 1 2 4 ; im Somm er 122. 
Abitur, waren 2, die beide T heologie sludiren. —  Am 31. März ist zu dem  
E r w e i t e r u n g s b a u  des Gymn. der Grundstein feierlich gelegt w orden. —  
Eine wissenschaftl. A b h a n d l .  enthält das Programm n ich t, nur Einiges 
aus der neuesten G eschichte des Gymnasiums.

5. H a m m .  Das Lehrer*Coll. bestand aus dem Dir. D r .  Fr. K a p p  
(Ord!. in I .) , den O berl. Rector R e m p e l  (Ord. in II.), D r.  S t e r n  (Ord. 
in  III.) und D r .  T r o s s  (Ord. in IV .), den G ym n.Lehr. D r .  H a e d c n -  
k a m p  (Lehrer der Mathem. und Physik), Conrector H o p f  (Ord. in V.) 
und Conrect. V i e b a h n  (Ord. in VI.). Den kathol. Religions-U nterricht 
ertheilte der Caplan L o h  m a n n ,  den im Gesänge Mus. Dir. B u h l m a n n ,  
im Schreiben und Zeichnen Conrect. V i e b a h n  und Cand. N o r d m e y e r .  
Der Sch. A. Cand. S e i l i n g  hielt das Probejahr. Mit dem Gymnasium war 
eine V orbereitungsclasse verbunden unter Führung d. Cand. N o r d m e y e r .  —  
Zahl der Schüler in I. 7, in II. 2, in III. 15, in IV . 22 , in V . 12 , in VI. 29 , 
insgesamm t 87 ; es blieben am Schlüsse noch 81. Abitur, waren 7, säm m t- 
lich mit dem Zeugnisse der R e ife ; wovon 2 Jura studiren , 1 M edicin, 
2 Philologie, 1 Mathematik und 1 Laildwirthschaft. —  Dem O berl. D r .  
S t e r n  ist der Professor-T itel ertheilt w orden. —  Das Programm enthält 
eine Dissertatio de Ellipsoidum  attractione (20 S .), von dem  Lehrer der
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M athematik und Physik, D r. H a e d e n k a m p .  In derselben wird das von 
M ehreren, namentlich von G a u s s  und I v o r i ,  behandelte Problem  über 
die A nziehung von Ellipsoiden m it drei ungleichen Axen aufgenommen. 
D er Verf. le itet aus dem bekannten Integrale durch Um form ung ein an
deres h er , w elches unter dem W urzelzeichen zwei V eränderliche enthält, 
u n d  entgeht den Schwierigkeiten der Integration durch Untersuchung der 
Anziehung von Schaalen , welche von äh n lich en , hom ologen , unmittelbar 
a u f  einander folgenden elliptischen Oberflächen eingeschlossen werden. 
Er gelangt durch diese Auflösung des P rob lem s, w elche noch allgem einer 
ist, als die bekannten , zu einigen neuen Theorem en über die Anziehung  
u n d  die Eigenschaften des Ellipsoids. Die endliche Lösung geschieht d a 
durch, dass das fragliche Integral auf zwei elliptische zurückgeführt wird, 
deren Modul gegenseitig Com plem ente sind.

6. H e r f o r d .  Das L ehrer-C oll. bestand aus dem Director D r .  S c  h ö n e 
(O rd. der I. u. II.), den Oberl. V icercctor D r .  H a r l e s s  (Ord. der VI.) 
und Prorect. W e r t h e r  (Ord. der III.), dem  Conreot. D r .  F r a n c k e  
(O rd. d. IV .), den Lehrern D a h l h o f f  (Ord. der V .) und Q u i d d c  (Lehr, 
der Maihem. u. N aturw iss.), dem Religionslehrer Pred. K l e i n e ,  dem  
Cantor (em er.) B e r g m a n n  und dem Cand. B o c k .  —  Nachdem  die 
Schule längere Zeit durch Krankheit und W echsel der Lehrer unangenehme 
Störungen erlilten h atte , trat im August 1839 der von H a l b e r s t a d t  
berufene Dir. D r .  S c h ö n e  sein Amt an , und wurde der Sch. A. Cand. 
Q u i d d e  von I l a l b e r s t a d t  an der Stelle des verstorl». Lehr. J e r r e n -  
tr u p  angestellt. —  Zahl der Schüler um O stern: in I. 6 ,  in II. 8 ,  in
III. 16, in IV- 18» *n V- 23, in VI. 26 , insgesamrnt 9 7 ;  im Som m er 101. 
Abit. waren, von Ostern 1839 bis dahin 1840 , 1 0 ,  wovon 9 das Zeugniss 
der Reife erh ie lten , und 2 T h eo l., 4  Jura, 1 M edicin und 2 P hilol. stu- 
diren. —  Das Programm enthält eine A b h an  d l  u n g  des Dir. D r . S c h ö n  e 
„ D e  attraclionis quam dicunt singularibus quibusdam exem plis apud He- 
rodotum  repertis“  ( 6  S . ) .  Nachdem  der \ e r f .  zuerst über das W e
sen der Attraction im Allgem einen gesprochen , theilt er eine ganz eigen-  
thüm liche bei Hcrodot gefundene Art derselben m it, in- w elcher jene von  
dem Subjccte des Vordersatzes her auf das des Nachsatzes ausgedehnt 
erscheint. Vorzüglich tritt d iese Um wandlung der Construction in vier 
m itgetheilten Beispielen hervor, in w elchen die vorhergehende Construction  
des Accus, m it d. Inf. in fast unmittelbarer V erbindung mit einem dem  
Begriffe nach gleich gestellten Zusatze in den Nom inativ m it d. Inf. sich 
verwandelt. Ausführliche Erörterungen folgen diesen so wie einigen än
dern m itgetheilten Beispielen. —  Am 7. u. 8. Juli v. J. beging das Gym
nasium die d r i t t e  S ä c u l a r f e i e r  s e i n e r  S t i f t u n g .  Schon geraume 
Z eit vorher erschien dafür eine allseitige rege Theilnahm e: das Curatorium  
zeigte sich den Vorschlägen des D irectors ganz geneigt, und bewilligte 
nicht nur die nöthigen G eldm ittel, sondern auch eine Reparatur des Schul- 

% gebäudes, deren K osten mehr als 400 T hlr. betrugen; unter den Ein-

* 15 ■
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wohnern bi ldete  sich ein F e st -C o m itc , das auch eine Sammlung von 
G eldbe i t rägen  zur Erweiterung der Festlichkeiten in der Stadt veranstal
te te ; die Liedertafel nebst vielen Lehrern de:' Um gegend war für den  
musikalischen Theil thätig. Die Ankündigung und Einladuug geschah  
durch ein Lateinisches S äcu lar-G ed ich t des Dir. D r . S c h ö n e  in Alcäi« 
sehen S troph en ; ausserdem wurde eine „G esch ichte des Friedrichs- 
Gymnasiums zu H erford ,“  vom Conrect. D r .  F r a n c k e ,  auf Kosten des 
Gymnasiums ged ru ck t, w elche in diesem bis jetzt erschienenen ersten  
T h eil die G eschichte der Stiftung nebst darauf bezüglichen Urkunden und 
ein V erzeichniss aller L ehrer, von Anfang bis jetzt, en th ä lt;+ ) und der 
V icerect. D r .  H a r l e s s  ü b ergab  Abdrücke se in e r , ursprünglich in der  
Zcitschr. f. Alterthum swiss. ersch ienenen , Abhandlung über ditio und  
c o n d itio , die zu diesem  Z w ecke besonders veranstaltet waren. Das Fest 
selbst fand von Seiten der Stadt und Behörden die lebhafteste T h eil-  
nahrne; von aussen kamen viele F reu n de , Lehrer und frühere Zöglinge  
der Anstalt, ferner der Cons.Ruth W a g n e r  aus Münster als Abgeordne
ter des Prov. Schul. C ollegium s, der Reg. Präs. R i c h e r  aus M inden, 
die L eh rer-C o ll. von M inden und Bielefeld grössten T heils u. A .; das 
Gymnasium zu Soest sandte ein G lückwünschungsschreiben. Den Anfang 
m achte die k i r c h l i c h e  F e ier , ein Choral der Schüler vor dem festlich  
geschm ückten G ym n asia l-G eb äu d e, und G ottesdienst in der M ünster- 
kirchc, wohin sich der zahlreiche feierliche Zug unter dem G eläute aller 
G locken begeben hatte; dabei hielt der älteste Zögling der Anstalt, 
Superint. J o h a n n i n g ,  ein mehr als 8 0 jähriger G re is , die Festpredigt. 
Dann folgte der F e s t - A c t u s  d e r  S c h u l e ,  auf dem H oh en -C h or  
der Kirche, wobei die Zahl der Anwesenden m indestens 600 betrug. N ach
dem die Liedertafel den 98sten  Psalm  von R e i s s i g  e r  ausgeführt, sprach 
Cons. Rath W a g n e r  seine und des S c h u l-C o ll. G lückwünschc aus in 
einer Rede über den Ausspruch G ö lh e s: „A lles kom m t auf die G esin
nungen  an ; wo sie sind, treten auch die G edanken h ervor, und je nach
dem  jene s in d , so sind auch d ie s e ;“  daran schloss sich die Rede des 
D irectors, w elche diesen Säculartag als einen Tag betrach tete , worin die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor dem geistigen Auge in Eins 
zusam m enträten, je nach ihrem Inhalt und W esen m ahnend , erfreuend  
und  ermunternd. Darauf folgten Vorträge der Schüler, zum Theil eigene 
A rbeiten, in poetischer und prosaischer Form , in Lateinischer und D eu t
scher Sprache, abwechselnd mit Chorgesängen der Sch ü ler, w elche durch  
den V icerector D r .  H a r l e s s  anf’s Sorgfältigste cingeübt waren. Dann  
betrachtete Conrect. D r .  F r a n c k e  in einer Rede „ d e r  Schule W irken  
für die Zeit und gegen die Z e it ,“  und knüpfte daran Danksagungen für

*) Der zweite Theil soll nächstens erscheinen. Eine TJebersicht der 
Geschichte des Gymnasiums werden wir demnächst mittheilen.



die lebhafte Theilnahm e an dem  F este. Den Schluss m achte eine von  
zwei Männerchören mit Instrum entalmusik ausgeführte H ym ne, mit dein  
von der ganzen Versamm lung unter O rgelbegleitung gesungenen Liede 
„ E in e  feste Burg“ . Dann fand ein Mittagsmahl von fast 200 Personen  
Statt, Abends Erleuchtung des ganzen Gymnasial -  Gebäudes, am fo lgen
den Tage wurde den Schülern ein Fest g eg eb en , Nachm ittags ein V ogel-  
schiessen und ähnliche Belustigungen, Abends ein Ball und Feuerwerk. 
Auch bei diesen Festlichkeiten erschien die allgem einste und lebendigste 
Sympathie, d ie ehrenwertheste Liberalität der Bürgerschaft, und d ie herz
lichste Fröhlichkeit bei durchaus angem essener und würdiger Haltung. 
Die Krone des Ganzen aber war die B e g r ü n d u n g  e i n e s  F o n d s ^  
d e s s e n  E r t r a g  z u r  V e r m e h r u n g  d e r  M i t t e l  d e r  G y m n a s i a l -  
u n d  S c h ü l e r b  i b l o t h  e k  d i e n e n  s o l l ,  zu Ehren des verstorbenen  
Directors K n e f e l  K n e f e l s c h e  S t i f t u n g  genannt, von einem ehema
ligen Zögling des G ym nasium s, Gcrichtsrath S e e m a n n ,  beim Festm ahl 
vorgeschlagen, fand der Plan den besten A nklang, und auch später fort
dauernde T heilnahm e, so dass sich schon jetzt eine recht bedeutende 
Summe gesamm elt hat. —  So verging dieses Fest zur vollkom m ensten Be
friedigung A ller, und mit Erweckung der freudigsten Hoffnungen auf künf
tiges G edeihen und segensreiches W irken.

7. M i n d e n .  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem Dir. D r .  I m a n u c l ,  
den O berl. Prof. B u r c h a r d ,  D r .  W i r t h ,  D r . K a p p  und S t e i n h a u s  
(Lehrer der M alhem .), dem Conrect. E r d s i e c k  und den Collaboratoren  
K ü m p e r ,  Z i l i m e r ,  B u c h  u n d  C o l l m a n n .  —  Der Prof. B u r c h a r d  
ging d em nächs t  ab als D irector des Gymnasiums zu B ü c k c b u r g ,  in  
seine Stelle wurde der bisherige Adjunct in Pforta, D r .  G r u b i t z ,  beru
fen ; der G . L. Z i l i m e r  erhielt das Prädicat O berlehrer; der Sch. A. Cand. 
B u c h  wurde definitiv angestellt; der G .L . C o l l m a n n  wurde an das 
Gymnasium zu B i e l e f e l d  versetzt (s . ob^n). —  Die Zahl der Schüler  
betrug im W in te r - und Som m er-Sem ester 154. Abitur, waren Ostern  
und im Herbst je 4 . —  Ein Programm ist n icht ausgegeben.

8. M ü n s t e r .  Das L eh rer-C oll. bestand aus dem  Dir. Prof. D r .  
N a d e r m a n n ,  den Prof. B u s e m e y e r ,  L ü c k e n h o f  (L ehrer der Ma
them atik und Physik), D r .  W i e n s ,  D i e c k h  o f f  (Ord. d. I b . ) ,  W e i t e r  
(O rd. d. I a .), den Oberl. L i m b e r g ,  S i e m e r s  (Ord. d. H a .), D r .  f i o -  
n e r  (Ord. d. Ü b .) , D r .  K ö n e  (Ord. der einen Abtheilung der IV .), 
L a  u f f  (Ord. der ändern Abtheilung der IV .), D r .  F u i s  t i n g (Ord. d. IIIa.) 
und H e s k e r  (Ord. d. III b .);* )  den Unterricht in der Religion ertheilte 
den evang. Schülern Pastor D a u b ,  den in der Naturgeschichte der Prof  
an der Acad. D r .  B e c k s ,  in der Französischen Sprache D r .  S c h i p p e r ,

*) Die V. und VI. sind als Vorbereitungsclassen vom Gymnasium 
getrennt.
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im Gesang Prof. D r .  W i e n s ,  im Zeichnen der Lithograph A u l i n g ;  die 
Aufsicht über die Privatarbeiten der Schüler führten von Seiten des Gym
nasium s die Präceptoren D i e c k h o f f ,  H ü l k e r  und G u i l l e a u m e ;  der 
Sch. A .C and. D r. P e r g e r  setzte auf sein Verlangen die im vorigen Jahre 
ihm übertragenen L ectionen fort; der Sch. A. Cand. K l e y  m a n n  hielt sein  
gesetzliches Probejahr. —  Zahl der Schüler in Ia . 34 , in Ib . 38, in IIa- 
34 , in II b. 4 5 ,  in II Ia .* 4 5 , in IIIb . 5 3 ,  in IV . 6 3 ;  insgesamm t 322, 
wovon 15 im Laufe des Jahres theils gestorb en ,  theils ausgetreten sind. 
Abitur, waren 33, säm m tlich mit dem Zeugnisse der Reife, wovon 13 ka
tholische, 2 evang. T heologie studiren, D Jurisprudenz, 7 M edicin und 2 
C am eral-W issenschaft. —  Das Ministerium hat den Gymn. Lehrern D r .  
K ü n e ,  L a u  f f  und H e s k e r  „ a ls  Anerkenntniss ihrer pflichttreuen und 
erfolgreichen Amtsverwaltung“  das Prädicat „ O b erleh rer“ verliehen. Der 
Lehrer, der Französischen Sprache am Gymnasium und L eclor  der neuern  
Sprachen an der Akademie, L. S c h i p p e r ,  erwarb sich rite bei der U ni
versität H a l l e  die W ürde eines D o c l o r s  d e r  P h i l o s o p h i e ;  gleicher 
W eise der Sch. A. Cand. F r . W e s t a r p  bei der Universität B e r l i n ,  
unter öffentlicher V er te id ig u n g  seiner Dissertation De statu M acedoniae 
Philippi III. Perse ique  aetate. —  Das Programm enthält eine A b h a n d l .  
des Ober!. D r .  K ö n e  „ ü b e r  Form und Bedeutung der deutschen Pflan
zennam en“ ( 4 4  S .) .  Die Einleitung zeigt den hohen W erth einer U n
tersuchung über die gangbaren Pflanzennamen, weist auf die Q uellen bes
serer, und bestim m t die M ethode der Abhandlung. Die Abhandl. selbst 
begründet im Eingänge mit ßerüchsichtigung der G riechischen und Latei
nischen JNamen den Satz, dass ein Pflanzenname mehrerer Ableitungen und  
einer Dcclination fähig sein, und mit keinem ändern im Laute zusammenfal- 
len  m üsse. Dann lluit sie dar die Sprachwidrigkeit vielwortiger JNamen, 
■verwirft aus sechs Gründen die Linneieche, aus zwei W orten bestehende, 
Benennung, und billigt nur einw ertige Benennung. U nter diesen betrachtet 
sie m it Gründen die zusammengesetzten als die schlechtesten. Darauf 
geht sie zur Beurtheilung der einwortigen Namen über, zeigt die Unbrauch
barkeit derjenigen, welche mit den Endungen l i n g ,  l e i n ,  c h e n ,  i g ,  
i c h ,  e n  und e r  abgeleitet sind, und gelangt so zu dem  Ergebnisse, dass 
nur die Pflanzennamen, welche mit e oder e l  abgeleitet und weiblichen  
G eschlechts sind, Anspruch auf allgem eine Billigung haben. Der Grund
satz, dass der Pflanzenname weiblich sein m üsse, ist hergeleitet aus dem  
W e s e n  der Pflunze und der ursprünglichen und ältesten Benennung der 
G riechen, Römer und D eutschen.

8. P a d e r b o r n .  Das Lehrcr-C oll. bestand aus dem D irector P rof. 
G u r i d o l f  I., den  Prof. P ü l l e n b e r g ,  A h l e m e y e r  (O rd. d. Ia .) , D r .  
L e s s m a n n  (O rd. d. Ib .), den Oberl. G u n d o l f  II., D r . L u k e  (b e id e  
für Mathem. und Naturwiss.), D r .  T o p h o f f  (Ord. d. I la .) , M i c u s  (Ord. 
d. IIb .) und den G ym n.Lehrern S c h w u b b e  (Ord. d. IIIa .), T o g n i n o  
(O rd.’ d. IV .), B a d e  (Ord. d. V .), B r a n d  (Ord. d. V I.) und D r .  K ü s t e r
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(Ord. d. lü b .) .  Den Unterricht in der Religion ertheilte den evang. 
Schülern Pastor B a u m a n n ,  in der Französischen Sprache G .L . B a d e ,  
im  Gesapge M us.D ir. B i e r m a n n ,  im Zeichnen G. L.  B r a n d ,  im Schrei
ben Lehr. K u r z e .  Die Aufsicht über die Privatarbeiten der Schüler führ
ten  von Seiten des Gymnasiums die Präceptoren J M i g g e w e g ,  R a d h o f f ,  
K l o s t e r m a n n  und S e v e r i n .  Die Schulamts - Cand. S e v e r i n  und  
ß ö r e n  hielten ihr gesetzliches Probejahr ab. —. Zahl der Schüler in  
I a .  4 2 ,  in I b .  5 7 ,  in II a. 3 7 , ih 11b. 5 0 , in IIIa . 5 3 , in  IIIb . 4 8 ,  in
IV . 4 7 ,  in V . 6 0 , in VI. 3 7 , insgesammt 4 3 1 , von denen 46  im Laufe 
des Jahres tlieils g e s to rb e n , theils ausgetreten sind. —. A bitu r ien ten  
•waren 2 8 ,  säm m tlich m it dem Zeugnisse der R eife, von denen 15 T h eo
lo g ie , 3 M ed icin , 6 Jurispr. studiren w erd en , 1 hatte sich für das S teuer- 
fach en tsch ied en , 3 waren noch unentschieden. —■ Das Programm enthält 
eine Latein. Abhandlung des Oberl. M i c u s  „ ü b e r  die Vervollkom m nung  
der Disciplin an den G ym nasien“  (3 4  S . ) ,  deren Inhalt folgender ist. 
W ir leben in der Zeit der schönsten H offnungen; aber wir müssen nicht 
so sehr hoffen als handeln , namentlich bei der Erziehung der Jugend. 
R elig ion , Zucht und W issenschaft sind die Stützen gegen das Verderben  
der Zeit. Die Erziehung des Hauses und der Schule müssen Hand in  
Hand gehen. U eber die häusliche Erziehung sind aber grosse Klagen zu  
führen. Eine einfach lebende christliche Fam ilie bildet die beste Grund
lage aller Erziehung. Die Zucht in der Schule so ll so m it der Religion  
verbunden se in , wie die T ochter mit der Mutter. Liebe der Schüler zu 
den Lehrern soll sie erhalten und beleben. Aber die Grundlage aller  
Zucht ist der Gehorsam.

10. R e c k l i n g h a u s e n .  Das L ehrer-C oll. bestand aus dem Dir. Z>/v 
S t i e v e  (O rd . der com binirten Ia . u. I b . ) ,  den Oberl. C a s p e r s  (O rd .. 
der com b. II a. u. H b . ) ,  H e u  m a n n  (O rd . der com b. III a. u. III b . ) ,  
B e r n i n g  (Ord. der V .) , und H ö l s c h e r  (Ord. der V I. und R eligionsl.), 
und den G. L. H o h o f f  (L ehrer der Mathematik und Physik) und P ü 
n i n g  (Ord. der IV.). Den U nterricht im Gesang ertheilte der G esangl. 
B u s c h ,  im Zeichnen der Z eichenl. F e l d m a n n .  Der G.  L.  W c s e n e r ,  
der seit Ostern 1835 an dem Gymn. gelehrt h atte, folgte gegen E nde  
D cc. 1839 einem ehrenvollen Rufe nach K ulm ; an seine Stelle trat der b is
herige Sch. A. Cand. P ü n i n g .  Der Sch. A. Cand. B a u m k e r  trat im Mai 
das gesetzliche Probejahr an. —  Zahl der Schüler: in I. 2 9 , in II. 18 , 
in IIlü 2 4 ,  in IV. 1 1 ,  in V . 9 ,  in VI. 9 ,  insgesamm t 1 0 0 ,  wovon im  
Laufe des Jahres 5 ausgetreten sind. —  Abitur, waren 1 4 ,  sämmtlich m it 
dem Zeugnisse der Reife. —  Dem G .L . H ö l s c h e r  wurde das Prädicat 
„O b erleh rer“ ertheilt. —  Dem Gymn. ist kürzlich ein j ä h r l i c h e r  Z u 
s c h u s s  von 520 T hlr. aus Staatskassen b ew illig t, sowie im vorigen Jc»'fire 
m athem . und physikal. Instrum ente für 333 Thlr. vom Staate geschenkt 
sind. —  Das Programm enthält eine A b h a n d l u n g  des G.  L.  H o h o ff  
ü b e r  d i e  m a t h e m a t i s c h e  u n d  p h y s i s c h e  B i l d u n g  (2 4  S .).

16



2 2 6

Nach vorläufigen Bemerkungen über die zur formalen Bildung nothwendi- 
gen W issenschaften hebt der Verf. als Hauptm omentc des f o r m a l e n  
Nutzens der Mathematik hervor: G ewöhnung des G eistes an abstractes
D en k en , Sicherstcllung desselben gegen Irrthum durch vielfache Aufdek- 
kung des empirischen und logischen S ch ein es, und Erhöhung der Klar
heit in allem Denken und E rkennen, insofern es sich an die allgem einen  
Form en der Mathematik anschliesst. Hier wird die W ichtigkeit der quan
titativen Bestimmung selbst für die qualitative, so wie die weite Anwend
barkeit des Begriffs der Continuität besprochen. Nachdem  dann der 
W erth der M athematik als W issenschaft und ihre Stellung zur Philosophie  
kurz berührt is t , wird hervorgehoben , wie wichtig für die Lernenden ihre 
W issenschaftlichkeit s e i , so w ie das Bewusstsein vollkom m en klarer Er
k en n tn isse , w elches sie giebt. —  D er f o r m a l e  Nutzen der Physik wird 
gesetzt in ihre wissenschaftliche M ethode, welche das M uster für alle Er- 
fahrungswissenschaften abgib t, dann in die Aufsuchung von Maassen und  
M aasstäben, w elche selbst auf dem G ebiete des Moralischen erfordert 
w erden ,  und in die Prüfung der Hypothesen an der Hand der Mathema
tik. So bildet sie die praktische U rtheilskraft, und sichert vor Schwär
m erei. — ■ Den p r a k t i s c h e n  Nutzen beider W issenschaften lässt der Verf. 
unbesprochen , vindicirt aber den Naturwissenschaften die V erscheuchung  
des Aberglaubens, und vertheidigt kürzlich das M aschinenwesen. Schliess
lich  einige W orte gegen die Feinde des m athematischen und physikalischen  
Studium s.

11. S o e s t .  Das L eh rer-C o ll. bestand aus dem Dir. D r .  P a t z e  
(O rd . der I . ) ,  dem Prorect. D r .  K a p p  (O rd. der I I . ) ,  den O berl. D r .  
S e i d e n s t ü c k e r  (O rd. der III.), V o r w e r c k  (Ord. der IV .) und K o p p e  
(Lehrer der Mathematik und Physik), den G ym n.L . S c h e n c k  (Ord. d. V .) 
und S t e i n m a n n  (Ord. der V I .) , und dem Cand. K a y s e r .  Den U nter
richt in der Religion erthcilte den kath. Schülern der Vicar F r e y  t a g ,  
den evang. der Pastor D a n i e l ;  im Zeichnen und Schreiben der Zeichen!. 
P i l l i n g ,  im G esänge der Lehrer E n g e l h a r d t .  Der Sch. A. Cand. K a y 
s e r  schied mit dem Schlüsse des Som m ersem esters, nachdem er nach  
Beendigung seines Probejahrs seine Tliätigkeit am Gymn. fortgesetzt hatte.
—  Zahl der Schüler im W inter: in I. 17 , in II. 19 , in III. 22 , in IV. 17, 
in V. 2 0 , in VI. 1 9 ,  insges. 1 1 4 , davon traten aus 1 8 ;  im Somm er 1840  
waren 116. —  Abitur, waren 7 ,  säm m tlich mit dem Zeugnisse der Reife, 
von denen 3 T h eo lo g ie , 8 M edicin studiren; 1 hatte sich noch niefit ent
schieden. —  Die gymnastischen Uebungen s in d , nachdem  sie im vorigen  
Jahre unterbrochen w aren, in diesem  wieder fortgesetzt, da sich Oberl. 
V o r w e r c k  und G .L . S c h e n c k  der Leitung derselben aus freiem Antriebe 
unterzogen. —  Dem G. L. V o r w e r c k  hat das.M inisterium  in Anerken
nung seiner Leistungen das Prädicat „O b erleh rer“  ertheilt. — ■ Das Pro
gramm enthält eine R e d e  des Dir. D r .  P a t z e  zur Feier des 3. August
1839 (1 1  S . ) ,  folgenden Inhalts. Das W iegenfest des Königs gewinnt im
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J. 1839 dadurch etwas Feierliches, w eil es die Vorfeier des grossen Jubel
festes im Jahre 1840 ist und an die denkwürdigen A hnen , den grossen  
Kurfürsten und den grossen F r i e d r i c h  erinnert. Das F est wird auch 
m it vollem Rechte von der Schule gefeiert. Denn unser König verdient 
ganz den Nam en eines Vaters. Er ist auf das engste mit seinen Kindern 

'verb u n d en , mit ihnen Freud’ und Leid theilend. Treu und unerm iidet 
sorgt er für deren W ohlfahrt. Des Landes W ehr steht gefürchtet und  
geachtet d a , selbst dem Auslande ein Vorbild. Ackerbau und Gewerbe 
b lü hen , sowie Handel und V erkehr, Kunst und W issenschaft. Auf einem  
solchen Lande ruht der Segen des Himmels. Der König dieses Landes 
ist ein Muster der Frömm igkeit. Einem solchen Vater sollen  wir uns 
durch Liebe und Vertrauen als würdige Kinder beweisen.

2. P r o g y m n  a s i e n .
1. A t t e n d o r n .  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem Rector W i e d 

m a n n ,  den Lehrern B i g g e  und G e r t m a n n ,  dem V icar M ü l l e r ,  G e-  
sangl. H ü p p e  und Zeichenl. Z e p p e n f e l d .  Die Zahl der Schüler be
trug im W inter 4 9 , im Sommer 50.

2. B r i l o n .  Das L ehrer-C oll. bestand aus dem Rector L e f a r t h ,  
den Lehrern F u n k e ,  W e l l i n g m c y e r ,  W e b e r  und M e n k e ,  und  
dem Z eichen- und Gesanglehrer B o o z .  Die Zahl der Schüler betrug im 
W inter 6 6 , im Som m er 65.

3. D o r s t e n  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem interim. Dir. G r ö -  
n i n g ,  den Lehrern B u e r b a u m ,  D r .  L ü t k e n h u s ,  Caplan d e  W e l -  
d i g e  (Religionsl.) und dem Zeichenl. D r e k e r .  Die Zahl der Schüler be
trug im W inter und Somm er 25.

4 . R h e i n e .  Das L ehrer-C oll. bestand aus dem Rector E m m e r i c k  
und den Lehrern J e n n e ,  T o m b r i n c k  und K a y s e r .  Dem Lehrer 
J e n  n e  wurde das Prädicat „O b erleh rer“ verliehen. Die Zahl der Schü
ler betrug im W inter und Sommer 36.

5. R i e t  b e r g .  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem Dirigenten Oberl. 
L a y  m a n n  und den Lehrern S a n d e r s ,  H o l l e n d e r  und K e l l n e r .  
Die Zahl der Schüler betrug im W inter und Somm er 37.

6. V r e d e n .  Das Lehrer-Coll. bestand aus dem Dirigenten O f f e n 
b e r g ,  den Lehrern W e s s e l m a n n  und W i e  w e r ,  dem Religionsl. Vicar 
S t r o t m a n n  und dem Zeichen- und Gesanglehrer W i g g e r s .  Dem Di
rigenten O f f e n  b e r g  wurde das Prädicat „ R e c to r “  ertheilt. Die Zahl der 
Schüler betrug im W inter 3 0 , im Somm er 32.

W a r  b ü r g .  Das L ehrer-C oll. bestand aus dem  Dirigenten D r. 
H a g e l ü k e n  und den Lehrern H a v e n e c k e r  und H a p p e .  Die Zahl 
der Schüler betrug ira W inter 4 6 , im Som m er 49.

3. H ö h e r e  B ü r g e r s c h u l e n .
1. S i e g e n .  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem Dir. D r. S u f f r i a n ,  

den Oberl. Rector L o r s b a c h  (Ord. d. I.) und D r .  M e n s  (Ord. d. II.),
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den Lehrern D r .  S c h n a b e l  (O rd. der H I.) und D r .  H ö l s c h e r  (Q rd . 
der IV .). ^ 'e Stelle eines sechsten Lehrers und das Ordinariat der V.
versah  der Sch. A. Cand. S c h ü t z .  Der Cand. E h r l i c h  übernahm, nach
dem er im vorigen Jahre das Probejahr absolvirt, einige Lehrstunden. 
D en Religionsunterricht in den beiden obern Klassen ertheiltcn die Pred.
A. Cand. K r e u t z  und S t e n g e r .  Einen T heil des m athem atischen U uter-  
r ich ts, so wie den Unterricht im Zeichnen und Schreiben erlheilte der  
technische Lehrer S c h u l t e .  Den Gesang leitete der Gesang). M e i n 
h a r d  t. —  Zahl der Schüler am Ende des Jahres 1839 in I. 3 , in II. 17 , 
in III. 2 4 , in IV. 4 2 ,  in V. 3 5 ,  zusammen 1 21; am Ende des W inters 
1840 aber 115. —  Die erste Entlassungsprüfung, nach dem Mini&terial- 
reglem ent vom 8. März 1 8 3 2 , wurde am 5. A p r i l l8 3 9  gehalten: die zwei 
Examinanden erhielten das Zeugniss der Reife; der eine trat beim Berg- 
amte e in , der andere bezog zu weiterer Ausbildung ein Gymnasium. Zur 
Entlassungsprüfung um Ostern 1840 m eldeten sich 3 Prim aner: das Er- 
gebniss derselben enthält das Programm noch nicht. —  Beigegeben ist 
dem Programm die erste Abtheilung „ d e r  w i c h t i g s t e n  t e c h n i s c h -  
c h e o i i s c h e n  P r o c e s s e , “  von G.  L.  D r . S c h n a b e l  (44 S. 8.). Diese 
Abtheilung befasst die nicht m etallischen Elem ente und ihre V erbindun
gen; doch sind aus der zweiten A blheilung, w elche die M etalle und ihre 
Verbindungen behandeln s o l l ,  die Verbindungen des Kalium noch beige
fügt. Die Fortsetzung w ird , einer Anmerkung zufolge, im Som m er des 
verwichenen Jahres in den Buchhandel 'gekommen sein. Der Verf. giebt 
in einer durch Benutzung verschiedener Schrift anschaulichen Darstellung 
die zu jedem Processe gebrauchten Stoffe nebst G ewichtverhältnissen , so 
w ie die erzielten Haupt- und N eben-Produete. Sodann ist angegeben, 
ob die Producte für sich frei werden oder n ic h t; ingleichen die stärkere 
oder schwächere Verwandtschaft. Aus einfachen Zeichen ersieht ma n ,  ob  
erhöhte Temperatur anzuw enden, und ob die Stoffe in wässeriger Auflö
sung zu benutzen siud. Bei Gasen ist jedesmal die Flüssigkeit angegeben, 
^vorüber  sie aulzufangen sind. Endlich findet man die chem ischen Sym
b ole der einfachen Stoffe mit ihren Atomgewichten bis auf zwei Decim al- 
s te lle n , so wie auch die Zusammensetzung der Verbindungen nach G e
wichtsm enge der Elem ente und A rt, wie man die Elem ente sich zu zu
sam m engesetzten Verbindungen vereinigt denken kann.

2. W a r e n d o r f .  Das Lehrer-C oll. bestand aus dem Dir. W e l 
l i n g m e y e r ,  den Oberl. S c h u l t e ,  B l u m b e r g  und B u s c h ,  den Leh
rern F r e s e  und B ö s e .  Den Religionsunterricht erlheilte den evang. 
Schülern der Prediger R i b o n i t s c h ,  den kath. der Dir. und der Oberi. 
S c h u l t e ;  im Zeichnen und Schreiben unterrichtete der Lehrer H e l m k e ,  
im Gesang der Lehrer A u s t e r  m a n n .  ■—  Zahl der Schüler in I. 4 ,  in
II. 1 6 ,  in UT. 1 9 ,  IV. 1 8 , in V . 1 7 ,  in VI. 1 4 ; im Ganzen 88. —  
Das Resultat der diesjährigen Abiturientenprüfung sollte im nächsten Pro
gramme bekannt gem acht werden. —  Das Programm  enthält eine A b -
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H a n d l u n g  des Oberl. S c h u l t c  „U rkundliche N achrichten über die alte 
R ektorat-Schule zu W a r e n d o r f ,  über die Stiftung und baldige W ieder
aufhebung des Laurentianischen G ym nasium s, über die W iedereinsetzung  
der Rektorat-Schule bis zur Um staltung derselben durch den Archidiakonus 
v o n  K o r f f ,  genannt S c h m i s i n g  (1 5 2 0  — 1 7 0 3 .) “  (3 1  S .) . —  Der 
V erf., seit einigen Jahren mit der Bearbeitung der G eschichte W a r e n 
d o r f s  beschäftigt, theilt hier getreu mi t ,  was er über den genannten  
G egenstand im Schularcliiv oder von Freunden erhalten k o n n te , indem  
er dabei die Sprache und Schreibart der fast nur in vidimirten Abschrif
ten  bestehenden Urkunden wieder zu geben versucht. Nachdem  er über  
den ersten Anfang der R ectoratschule, um d. J. 1 5 2 0 , berichtet hat, 
verfolgt er deren w eitere Sch icksale, so weit sie bei der Dürftigkeit der  
N achrichten zu erm itteln sind. Nach m ancherlei Störungen und U nter
brechungen derselben durch die Einführung der W iederläuferei und der 
evang. Religion währten die R elig ions-W irren  bis zum J. 1613 fo rt, und  
m it ihnen die Vernachlässigung der Kirchen und Schulen. Auch kann  
vom  J. 1610 bis 1703 der Zustand der Rectoratschulc fast nur aus einem  
alten Salar-Register über die gezahlten G ehälter geschöpft w erden; doch  
giebt eine m it abgedruckte Urkunde von der Uebertragung der Schule  
an die neu angekom m enen Franciskancr N achrich t; sie geschah m it G e 
nehm igung C h r i s t o p h  B e r n h a r d t  v. G a l e n  vom 12. Sept. 1663. 
Zugleich wurde dieselbe, nach vorhergegangener besserer Einrichtung, zum  
Laurentianischen Gymnasium erhoben, das die Studien der Jugend „u sq u e  
ad Rhetoricam in clu sive“  leitete. Aber schon 1683 wurde dieses wieder 
aufgehoben , weil der Magistrat bei der Stiftung nicht ,die G enehm igung  
des Dom kapitels nachgesucht hatte. Erst im J. 1703 brachte derselbe  
durch den Archidiakonus v. K o r f f  gen. S c h m i s i n g  eine angem essene 
Reformation der gesunkenen Schule zu Stande. D er Verf. spricht am  
Schlüsse seines A ufsatzes, den zahlreiche Bemerkungen über die gleich
zeitige Stadtgeschichte b eg leiten , die Hoffnung zur späteren Fortsetzung  
desselben bis 1820 aus.

16 *
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W i s s e n s c h a f t l i c h e  A b h a n d l u n g e n  i n  d e n  P r o g r a m m e n .

B e r lin : F r a n z o s .  G y m n . :  Prof. K r a m e r ,  de codicibus, qui Strabonis 
gcographica con lin en t, manuscriptis com m . crit. (30 S.).

F r i e d r i c h s - W e r d e r s c h e s  G. :  Oberl. S c h m i d t ,  C .Lucilii sati- 
rarum quac de libro nono supersunt disposita etillustrata (42 S.).

F r i e d r i c h -  W i l h e l m s  - G . : Prof. W i g a n d ,  K aiserTiberius, ein  
Beitrag zur Charakteristik desselben (33 S.).

G . z. G r a u e n  K l o s t e r :  Prof. B e l l e r m a n n ,  Fragm enlum
Graecae scriptionis de m usica e codicibus editum (26 S.).

J o a c h i m s t h a l :  Prof. W i e s e ,  Comm. de vitarum scriptoribus 
Romanis (48 S .).

R e a l - G . :  Dr.  B a r e n t i n ,  Die Vegetation in der Mark Branden
burg (22 S.).

B r a n d e n b u r g  Gym n.: Dir. B r a u t ,  Rede zur Feier des 3. Aug. 1840  
(16 S.).

F r a n k f u r t  a. d. O .: Oberl. H e y d l e r ,  Vergleichung des Rolandsliedcs 
vom Pfaffen Conrad und des Karl vom Stricker, nebst einem Frag' 
m ent einer niederdeutschen Predigt aus dem XIII. Jahrh. (20 S.).

G u b e n :  C onrector Dr. S a u s e ,  Bemerkungen über die W itterung zu G u
ben vom Januar 1823 bis zum Juni 1 8 2 9 , ein Beitrag zur O rtskunde, 
als Fortsetzung der Abhandl. des Verf. im Programm von 1836 (16 S .).

K ö n i g s b e r g  i. d. N . : Oberl. H a u p t ,  Hecate et H ecatos, scu rerum. 
divinarum huinanarumque apud Graecos principia (24 S.).

L u c k a u :  O berl. W e i c k e r t ,  Zur Erklärung K lopstockischer Oden,, erster 
Beitrag (20 S.).

N e u - R u p p i n :  Dr.  K a m p e ,  Histor. Untersuchungen über die Entw icke
lung des städtischen Regimentes der Stadt N eu-R uppin  (44 S .).

P o t s d a m :  1) Dir. R i g l  e r ,  Einige Gedanken über Gymnasial- und Real- 
Bildung (28 S .), 2) Prof. S c h m i d t ,  Die G eschichte des Gymnasiums 
(38 S .) : beide Abh. sind in dem Programm zur Feier des Säcularfestes 
des Gymn. am 17. Aug. 1839 erschienen , das Programm von Ostern
1840 enthält nur den Jahresbericht.

S o r a u :  Dr.  M o s e r ,  Ob die klassischen Studien Grundlage der wissen
schaftlichen Ausbildung sein und bleiben sollen  (11 S.).
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W i s s e n s c h a f t l i c h e  A b h a n d l u n g e n  i n  d e n  P r o g r a m m e n .

E i s l e b e n :  Prof. R i c h t e r ,  U cbersetzung der A ntigone des Sophokles im 
Versmaasse des Originals (Fortsetzung, 14  SO-

E r f u r t :  Prof. K r i t z ,  Prolegom enon ad novam V elleii Paterculi editio- 
nem  Partie. I. (18 SO-

H a l b e r s t a d t :  Oberl. H. S c h m i d t ,  Zur Theorie des Kreises (20 SO-

H a l l e :  P ädagog., Dr. H. A. N i e m e y e r ,  M itte ilu n g en  über W olfgang  
Batichius (28 SO- 

Lat. H auptschule, G. Lehr. M a n i t i u s ,  tJeber religiöse Bildung . 
im Vaterhause (50 SO-

H e i l i g e n s t a d t .  G . Lehr. T h e l c ,  Dissert. de gravi historiae naturalis m o- 
m ento ad universam inslitu lionis scholasticae rationem nec non de 
v ia , qua tradenda ceterisque disciplinis iungenda sit (19 S.)*

M a g d e b u r g :  P ädagog., Prof. H e n n i g e ,  Probe der Bearbeitung einer 
neuen Ausg. von Matthias Leitfaden für einen heuristi
schen Schulunterricht in der Elcm entar-M athem . (52 SO- 

D om gym n., Oberl. D i t f u r t ,  Commentatio de particulis 
A u t, V e l, Sive (22 S .).

M e r s e b u r g :  Subrector Dr. S t e i n m e t z ,  Com mentatio de aliquot locis 
Odysseae ct A eneidos ad Orci M aniumque dcsci’iptionem  pertinen- 
tibus (30 SO-

M ü h l h a u s e n :  Dr.  A m e i s ,  Adnotata in Theocritum . Specim . I. (66 SO-

N a u m b u r g :  Subrector Dr. L i c b a l d t ,  D e Valerio Antiate annalium  
scriptore (22 SO-

N a u m b u r g :  Dr.  H i n c k c ,  Beweis der M öglichkeit und N o tw e n d ig k e it  
des Studiums der M athematik für die Schüler der Gymn. (24  SO*

P f o r t a :  Prof. S t e i n h a r t ,  M eletemata Plotiniana (60 SO-

Q u e d l i n b u r g :  Dir. R i c h t e r ,  TJeber Ursprung und erste Bedeutung der 
G riechischen und Römischen Hauptgotlheiten (28 5 0 -

R o s l e b e n :  Pi’of. W i l h e l m ^  G eschichte der K losterschule, II. Abth. ( 3 0 S.)

S a l z w e d e l :  Dr.  G e r h a r d t ,  Historische Entwickelung des Prinzips der 
Differentialrechnung bis auf Leibnitz (44 SO-

S c h l e u s i n g e n :  Dr. N a u c k ,  Abhandlung über den  K reis (14 SO-

W i t t e n b e r g :  O berl. D e i n h a r d t ,  Der Begriff der Seele mit Rücksicht 
auf Aristoteles (36 S.)*

Z e i t z :  G . Lehr. P e t e r ,  C om m entatio, in qua enarrata virorum d o c-  
torum  de Oppianis disceptatione in eorundem  vitam graece scriptam  
inquiritur (22 SO-

17
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V e r g l e i c h u n g  d e r  A n z a h l  d e r  S c h ü l e r  a n  d e n  P r e u s s i s c h e n  
G y m n a s i e n  i n  j ü n gs  t e r  Z c i  t.

Im Somm er 1839 waren auf den 113 Gymnasien des Preuss. Staates 
21,728 Schüler, 95 weniger als im vorhergehenden W inter-Sem ester; dar
unter die meisten auf den 20 Gymn. Sch lesiens, nämlich 4 2 3 3 , die we
nigsten auf den 4  Gymn. P osen s, nämlich 1030 (dazu kam jedoch das 
Progymn. zu Trzem eszno mit 244 S c h .) ,  die übrigen folgten so : Bran
denburg mit 18 Gymn. und 3942 S ch ., Sachsen mit 21 Gymn. und 3388  
S c h ., Preusscn mit 14  Gymn. und 2988 Sch., die Rheinprov. mit 18 Gymn. 
lind 2847 S c h ., W estfalen mit 11 Gymn. und 1735 S c h ., Pom m ern m it 
?  Gymn. und 1565 Sch. Im W inter 1839/ 40 dagegen betrug die G esamm t- 
zahl auf den Gymn. 2 1 ,9 4 6 , also 218 mehr als im vorhergehenden Som 
m er; die Reihenfolge blieb fast d iese lbe, nur dass die Gymn. der Rhein
provinz denen in Preussen vorgingen.

B. A n d e r e  D e u t s c h e  S t a a t e n .

K u r - H e s s e n .  Die 6 Gymn. zählten um Ostern 1840 898 Schüler, 
52 ordentliche L ehrer, 17 Schreib-, G esang- und Turnlehrer und 9 C and .; 
sic haben in dem  ganzen Schuljahr 51 Abiturienten entlassen. Die Schul- 
Commission für die G ym n.-Angelegenheiten bestand aus den Directoren Dr. 
W e b e r  in C a s s e l ,  Dr.  B a c h  in F u l d a  und Dr.  V i l m a r  in M a r b u r g .  
C a s s e l .  Das Gymn. zählte um Ostern 272 Schüler. Nämlich das 
alte städtische Lyceum Friedericianum  ist mit dem i. J. 1835 errichteten  
neuen Gymn. durch einen V ergleich zwischen der Staatsregierung und dem  
Stadtrath verein igt, nachdem  die Stadt den P rocess, den sie gegen das 
neue Gymn. erh ob en , in allen Instanzen verloren hatte: dieselbe hat ihr 
Lyceum  gänzlich an den Staat abgetreten , und dessen Vereinigung m it 
dem  G ym n., unter dem Nam en Lyceum F ridericianum , b ew illig t, alle  
M itwirkung bei der Verwaltung d esse lb en , die G eb äu d e, Bibliothek und  
sonstige Samm lungen, zugleich das •vormalige Gymnasial -  G ebäude m it H of 
und Garten zur Benutzung abgetreten; zu der Aufführung eines neuen  
G ebäudes der G elclirtenschule haben die Stände auf Verlangen des Mini
sterium s 27,000 Thlr. bew illigt, wogegen das L yceal-G ebäude zu Lehrer
wohnungen bestim m t ist. —■ Der „Jahresbericht über das kurfürstliche 
Gymn. “  von 1840 enthält eine gelehrte und interessante Abhandlung  
des Dr. R i e s s  de enunciatorum conditionalium  formis ellipticis. —  F u l d a .  
Schüler 1 9 1 , wovon jedoch 29 im 'L a u fe  des Schuljahrs wieder ab
g in gen ; 5 Abiturienten. Abhandlung des Directors B a c h  Historia crit. 
poesis Graecorum  elegiacae (44 S-)» Untersuchungen über die Uranfänge 
der G riech. E leg ie , namentlich die Bildung des Pentam eters und elegischen  
D istich on s, und die Ausdrücke ijjyiZov, iA tyiia , l'Afyoq. —  H a n a u .  Schü
ler 83 im Som m er 1 8 3 9 , 78 im folgenden W inter; 3 Abitur. A bh.: 
,, Aristoxenus Grundzüge der Rhythm ik, ein Bruchstück in berichtigter 
Urschrift m it Deutscher U ebers. und E rläuterungen, sowie m it der Vor
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rede und den Anmerkungen M orelli’s neu herausg. von Dr. H. F e u s s -  
n e r “ (X II. u * 68 S. gr. 8 . ) ,  eine für m etrische Untersuchungen sehr 
b each ten sw erte  Schrift (auch  im Buchhandel). —  H e r s f e l d .  Schüler 
173 im Som m er 1 8 3 9 , 132 im folg. W inter, worunter 6 Abitur. Abh. 
des Dr. W i s k e m a n n  de Lacedaemoniorum  philosophia et philosophis 
(42 S.)- —  M a r b u r g .  Schüler 177 im Som m er, worunter 7 Abitur. 
Abh. des Hülfslehrers Dr. S t e g m a n n  „ü b er gewisse durch Bewegung 
eines W inkels zwischen den Schenkeln eines ändern W inkels beschriebene  
elliptische F igu ren “ (18 S O - —  R i n t e l n .  Schüler im Som m eru n d  W in
ter 84 ; 9 Abitur. Abh. Variae lection es, quas ex codice Justioi Marbur- 
g en si, nunc primum colla to , exscripsit Dr. G. F. E y s e l l  (VI. u. 36 S.)»

C e l l e .  Im Schuljahr 1 8 39/ 40 hatte das G ym n., ausser dem Dir. Dr. 
K ä s t n e r ,  9 Lehrer und 197 Schüler in 6 Classcn. Das Programm von  
Ostern 1840 enthält eine Abh. des Conrectors S t e i g e r t h a l  über die  
Schlacht an der Trebia (14 SO-

E i s e n a c h .  Das Programm von Ostern 1840 enthält Lectionum  Livia- 
narum partic. II. vom Prof. W e i s s e n b o r n .  Schüler 83 in 5 Classen. 
D er Landtag bewilligte einen jährlichen Zuschuss von 700 T h lr ., wovon  
650 Thlr. zu Gehaltszulagen der L ehrer, 50 Thlr. für die Bibliothek.

G o t h a .  Für die Säcular-Feier der Buchdruckcrkunst haben sich die 
obersten Landesbehörden, die Schulen und die dortige Engelhard-Reyhersche 
Buchdruckerei zu einem gem einschaftlichen Feste verein igt, und die Haupt, 
l'eierlichkeiten im Gymn. statt gefunden. Als Einladungsschrift dazu hat 
der Dir. des Gymn. Cons. Rath Dr. S e e b o d e  herausgegeben  
WiXÄov ovvrof.iot, qivoixav (8 S.)» e*ne bisher ungedruckte Schrift,
aus einer in Kopenhagen befindlichen A bschrift, mit Varianten der U r- 
handschrift und Lat. U ebersetzung. Ausserdem  erschienen dazu noch drei 
andere Einladungsschriften.

K a r l s r u h e .  Am Lyceum ist für den R eligions-Unterricht der kathol. 
S ch ü ler , der bisher von Pfarrgeistlichen gegeben w u rd e, ein besonderer  
Religionslehrer angestcllt, und ihm ein geistliches Beneficium m it jährli
chem  Ertrag von 1200 fl. angewiesen worden.

L ü n e b u r g .  Das Programm vom O stern 1840 enthält eine Abh. des 
Dir. Dr. H a a g e  Tacitus ab impietatis crim ine v in d icatu s, ad Hist. 1. I. 
c. 3 . (16 S .). Das G ym nasium , m it 2 R eal-C lassen , zählte im W inter  
288 Schüler.

W e i m a r .  Das Programm  von O stern 1840 en thä l t  Quaestionum  
P la ton ica rum  spec . II. (betreffend Plato’s Ansicht von d e r  Lüge), von dem  
Cons. Rath und Dir. Dr. G e r n  h a r  d. —  Schüler 133.
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I I .  U n i v e r s i t ä t e n .

1 . F r e q u e n z  d e r s e l b e n  i m  S o m m e r - S e m .  1 8 4 0 ,  r e s p . im  
W i n t e r - S e r a .  I S 40/ « .

A. P r e u s s e n .  B e r l i n  zählte 1607  Stud. und 462 nicht im m atri- 
culirte Zuhörer; darunter 432 A usländer, 396 der th e o l., 360 der philos., 
447  der jurist., 404 der m edic. Facultät (im W inter 1778 immatr. und  
450 nicht immatr. Zuhörer); B o n n  600 Stud. und 27 nicht immatr. Z u h .; 
darunter 115 A usländer, 84 der kathol. th e o l., 88 der evang. th e o l., 92  
der philos. Fac. (im W inter 594 Stud. und 34 nicht immatr. Z u h ., dar
unter 120 A usländer, 89 der kath. th e o l., 87  der evang. th e o l., 114  der  
philos. F ac.); —  B r e s l a u  629 Stud. und 88 nicht immatr. Z u h .; dar
unter 7 A usländer, 122 der evang. th e o l., 162 der kath. th e o l., 98 der 
philos. Fac. (im W inter 631 Stud. und 101 nicht immatr. Z u h . , darunter 
7  Ausl., 114 der evang. theol., 179 der kath. theol., 100 der phil. F a c .) ; —  
H a l l e  676 Stud. und 10 nicht immatr. Z u h ., darunter 141 A u sl., 402  
der theol., 72 der philos. Fac. (im W inter 682 Stud. und 15 nicht immatr. 
Z u h ., davon 420 der th e o l., 62 der philos. F a c .);  — ■ K ö n i g s b e r g  
392 Stud. und 9 C hirurgen, darunter 22 A u sl., 114  der th e o l., 117 der 
philos. Fac. (im W inter 390 Stud. und 19 Chirurgen u. A ., 26 Ausl.).

Die Akademie zu M ü n s t e r  zählte 213 Stud., darunter 29 A usl., 167 der 
th e o l., 46  der philos. Fac. (im  W inter 219 mit 31 A u sl., 170 der theol., 
49 der pliilos. Fac.).

B. A n d e r e  D e u t s c h e  S t a a t e n .  F r e i b u r g  296 Stud. m it 58  
A u sl., 99 der th e o l., 15 der philos. F a c .; —  G i e s s e n  404  Stud. m it 
95 Ausl, (im W inter 40 7  m it 76 A u sl., 43 der kath. th e o l., 74  der evang. 
th e o l., 89 der philos. F a c .);  —  G ö t t i n g e n  693 Stud. m it 223 Ausl., 
172 der th e o l., 74  der philos. F a c .; — ■ H e i d e l b e r g  701 S tu d .; —  
J e n a  484  m it 237 A u sl., 145 der th e o l., 99 der philos. F a c .; —  M a r 
b u r g  287 Stud. m it etwa 50 Ausl, (im W inter 285 m it 49  A u sl., 67 der 
th e o l., 28 der philos. F a c .);  —  M ü n c h e n  1545 Stud. mit 205 A usl., 
172 der th e o l., 495 der philos. F a c .; —  T ü b i n g e n  724 Stud. mit 57  
A u sl., 166 der evang. th e o l., 106 der kath. th e o l., 108 der philos. F a c .;
—  W ü r z b u r g  422 Stud. m it 78 A u sl., 87 der th e o l., 114  der philos. 
Fac. (im W inter 443 m it 81 A usl.); —  Z ü r i c h  136 Stud. m it 26 der  
th e o l. , 19 der phil. Fac.

C. A u s w ä r t i g e  S t a a t e n .  A t h e n  232 S tu d ., 10 der th e o l., 55  
der philos. F a c .;  — . D o r p a t  573 S tu d ., 67 der th e o l., 190 der philos. 
F a c .; —  i. J* 1839 zählte von den übrigen Russ. Univ. S t . P e t e r s b u r g  
389 S tu d ., M o s k a u  6 7 7 , C h a r k o w  3 8 3 , K a s a n  2 0 8 , K i e w  259.

2. A n d e r e  V e r h ä l t n i s s e  u n d  E r e i g n i s s e .
A.  P r e u s s e n .  B e r l i n .  Zu Anfang des W in ter-S em . 184%  zählte 

die U niv. 52 o rd en tl., 43  ausserord. Professoren, 38 Privatdoc., 6 Lehrer 
der neuern Sprachen und der K ünste, 3 Akadem iker. Für dieses W inter-
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Sem ester sind in der philos. Fac. an 150 Vorlesungen angekündigt. Im  
Jahre 1 8 3 9 — 40 waren P r o m o t i o n e n  in der evang. theol. Fac. 5 ,  in 
der philos. 1 0 ,  in der jurist. 4 ,  in der m edic. 131. Die D o t a t i o n  der 
Univ. hat der K önig bei der Huldigung um 20,000 T hlr. vermehrt.

B o n n .  Das L ections-V erzeichniss für das W in te r -S em . 18*% , führt 
43 o r d e n ll., 14  ausserord. P r o f., 12 Privatdoc. und 5 Lehrer der neuern  
Sprachen und Künste auf, darunter in der evang. theol. F ac. 5 ordentl. 
Prof. und 3 P rivatdoc., in der kath. theol. 4  o r d ., 1 ausserord. Prof. 
und 1 P rivatdoc., in der philos. 19 ord ., 8 ausserord. Prof. und 9 Pri^ 
va td o c .; in letzterer sind Vorles. angekündigt (abgerechnet das philol. und  
das naturhist. Sem inar) über klass. Philologie 2 0 , über orientalische 14, 
neuere Sprachen und Litter. 5 ,  G eschichte (einsch liessl. Littcraturgcsch.
u. d g l.)  1 5 , Philosophie 1 0 ,  Mathematik 5 ,  Naturwiss. 21. — ■ Für den  
Som m er 1841 ist die Zahl der Lehrer d iese lb e , nur dass in der philos. 
Fac. ein ausserord. Prof. zum ord. befördert, 1 Privatdoc. abgegangen  
und 2 neue hinzugekomm en sind. Zum R e c t o r  für dies Studienjahr ist 
E. M. A r n d t  ernannt; der König von Baicrn hat ihm den C ivil-V erdienst- 
Orden verliehen. Als P r o ö m i e n  zu d e n  L e c t i o n s - V e r z e i c h n i s s c n  
hat der jetzige Professor eloquentiae Dr. R i t s c h l  seit seinem  Antritt ge
schrieben: W in te r -S em . 183%0 über einen T heil des Gnom ologium s
oder . Anthologium s des Thebaners O r i o n  in einer W iener Hand
schrift; Som m er-Sem . 1840 über die (zuerst von G u y e t u s  bekannt ge
m achten) angeblichen 18 S ch lu ss-V erse  der Andria; W inter-Sem . 1 8 4°/41 
über die Stichom etrie der Alten und das Zeitalter des Metrikers Heliodorus, 
nebst Nachträgen zu des Verf. Schrift über die A lexandrinischen Biblio
theken •, Som m er-S em . 1841 über den Beinamen des P lautus, Asinius. 
Auch zum G cdächtniss des verst. Ministers v o n  A l t e n s t e i n  hat derselbe  
im Namen der Universität eine L a t e i n i s c h e  S c h r i f t  ( X.  u. 55 S. )  
herausgegeben, w elche, ausser der parentalio, ein corollarium  disputationis 
de bibliothecis Alexandrinis deque Pisistrati curis Homericis enthält; und  
ebenso zur Verm ählung der  Königinn V i c t o r i a  mit dem Prinzen A l b e r t  
ein L a t e i n i s c h e s  G e d i c h t  in elegischem  Versinaass. —■ Die Lat. G e-  
dächtnissrede auf den hochseligen König hielt am 3. Aug. der Senior der 
U niversität, Consist. D irector Prof. A u g u s t i ;  zum Geburtstage des jetzt 
regierenden Königs lud der Decan der kath. theol. Fac. Prof. B r a u n  ein  
durch eine Comment. de Culdeis (neue Untersuchungen über die so ge
nannten Schottischen und irischen M ön ch e), und der Senior der m edicin. 
Fac. Geh. Rath H a r l e s s  hielt die Festrede De iis principum virtutibus, quae 
omnium maxime faciunt ad imperii gratiam , regni et populorum  felicita- 
te m , nom inisque benedictam  et im mortalem  memoriam  condendam  (ge
druckt 20 S .).

H a l l e .  Am 19. Juli v. J. beging die Univers. die Trauerfeicr für 
den hochseligen König. Dazu lud der Prof. Dr. M e i e r  ein durch ein

17 *
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sehr passendes P ro g ra m m  über die Schrift des akademischen Philosophen  
K r a n t o r  Tuyi nivQ-ovq, deren Inhalt er theils nach den leider geringen  
U eberbleibseln thcils nach der Analogie ähnlicher W erke zu erm itteln  
su ch t, und wobei er zugleich m ehrere Punkte aus dem Leben der Grie
chen und manche Stellen der allen  Litteratur, namentlich aus Cicero’s T us-  
culanen, näher aufklärt.

K ö n i g s b e r g .  Der verst. Cons. Rath Prof. Dr. R h e s a  hat sein be
deutendes V erm ögen der Univers. verm acht zur U nterstützung armer Stu- 
dirender.

A k a d e m i e  z u  M ü n s t e r .  Für den W inter 184°/41 und ebenso für 
den Somm er 1841 haben in der theol. Fac. 5 ordentl. und 1 ausscrord. 
P ro f., in der philos. Fac. 7  ordentl., 1 ausserord. Prof., 2 Privaldoc. und
1 Lector der neuern Sprachen V o r l e s u n g e n  angekündigt; ausserdem  
le itet d ie U ebungen des philologisch -pädagogischen Seminars der Gymn. 
Dir. nebst zwei der ordentl. Prof. —  Die P r o ö m i e n  zum Lectionsver- 
zcichnisse schreibt jetzt der zum Professor eloquentiae ernannte Prof. Dr. 
E s s e r  (früher wurden sie von allen ord. Prof. der Reihe nach geschrie
b e n ) ;  die bisher erschienenen sind: über Cicero’s Ausspruch tantum sci-  
m us, quantum memoria tenernus, zum W inter 1 8 3% 0 ; über den M ünstcr- 
schen M inister Frhr. v. F ü r s t e n b e r g ,  zum Som m er 1840 (A bdruck  
der am 3. August 1838 gehaltenen F estred e, 19 S .);  das Proömium  für 
den W inter 184% , widerlegt die Behauptung eines neuern Schriftstellers, 
das Dasein G ottes sei nicht durch die Kraft m enschlichen Beweises für 
gewiss zu halten , sondern nur im Glauben anzunehm en, und dies lehre  
die h. Schrift, die Kirche und die alten T heologen; das Proömium  für den  
Somm er 1841 handelt von dem Einflüsse des D eclam atoren-W esens auf die  
Litteratur der Römer. —  Am 3. Aug. beging die Akademie die T r a u e r 
f e i e r  für den hochseligen K ön ig , mit einer Rede des Prof. E s s e r  (g e 
druckt 22 S .)  und Trauergesängen der Studirenden.

B. A n d e r e  S t a a t e n .  B e r n .  Für  das W i n t e r - S e m .  ha
ben 13 o r d . , 23 ausserord. Prof. und 10 Privatdoc. V orlesungen ange
kündigt. An die Stelle des nach H e i d e l b e r g  gegangenen Prof. der Ge
schichte Dr. K o r t ü m  ist der Ilofrath Prof. Dr. D a h l m a n n  berufen, 
bat jedoch nach neuern N achrichten wegen einiger Bedingungen den Ruf 
wieder abgelehnt.

G ö t t i n g e n .  Die L ections Verzeichnisse für den W inter 1839/40* 
Som m er 1840 und W inter lS"*0/^  enthalten eine zusammenhängende Ab
handlung C. O. M ü l l e r ’ s de foro A lhenarum , die letzte Schrift des aus
gezeichneten M annes; merkwürdiger W eise ist im Schlüsse derselben eine  
genaue U ntersuchung über die Lage des Hügels der Akadem ie (co lonus  
hippius) en thalten , auf welchem  M ü l l e r  jetzt begraben liegt.

J e n a .  Im Som m er 1840 wurden von der philos. F a c u l t a t  41 Perso
nen p rom ovirt, darunter 2 nach öffentlicher Disputation.
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M ü n c h e n .  Am 25. Aug. 1840 ist das n e u e  U n i v e r s i t ä t s g e 
b ä u d e  f e i e r l i c h  in Besitz genom m en, w obei der Minister v o n  A b e l  und 
der zeitige Rector G eistl. Rath Dr. W i e d e m a n n  angem essene Reden hiel
ten. Am folgenden Tage fand daselbst die erste D octor-P rom otion  Statt, 
und zwar in der juristischen F acu ltä t, m it dem  Sohne des Hofraths Dr. 
M e d i c u s  in M ü n c h e n ,  einem  Protestanten.

R u s s l a n d .  Die Anzahl der Professoren und Docenten an den Russ. 
Universitäten ist: in S t .  P e t e r s b u r g  4 2 ,  in M o s k a u  5JJ, D o r p a t  46,  
Cl i a r  k o w  4 6 ,  K a s a n  4 8 ,  K i e w  33 ; die in den Lyceen hinzugerechnet, 
zählt R. 327 Prof. und D o c .: davon sind 163 G riech isch - Russischer Cnn- 
fession, 51 katholischer, 109 protestantischer, 1 M uhamedanischen, 3 nicht 
angegebenen G laubens; adlig 9 7 ,  geistlich 7 4 ;  Ausländer 75.

S i e n a  sollte aufgehoben w erden; durch neue Statuten sind aber drei 
Facultäten festgesetzt , die m ed ic ., jurist. und th e o l . , d ie philos. aufgeho
b en; dagegen hat P i s a  zu den 4  gewöhnlichen Fac. noch eine der mathem. 
und eine der nalurhist. W issenschaften erhalten , w elche beide das Prom o- 
tionsrccht besitzen.

Z ü r i c h .  F ür den W inter 18'*%, haben in der philos. Fac. 4  ord.,
9 ausserord. und 8 Privatdoc. (w orunter 3 G ym n asia l-P rof.) ,  in der theol.
2 o r d ., 3 ausserord. Prof. und 1 P rivatdoc., in der jurist. 4  o rd ., 2 
ausserord. Prof. und 1 P rivatdoc., in der m edic. 4  o r d ., 3 ausserord. 
Prof. und 2 Privatdoc. V o r l e s u n g e n  angekündigt. D ie P r o ö m i e n  
zu den Leclionsvcrz. sind seit Eröffnung der Universität bis jetzt alle von 
dem höchst thätigen und sorgfältigen Prof. Dr. J. C. O r e l l i  verfasst, 
jetzt auch im Buchhandel käuflich: zum W inter 1 8 3e/ j 7 Hesiodi Theogonia
c. var. edd. Ai d. ,  Junt. I. et Trincav. in usum lectionum  recogn .; zum  
W inter 1 8 :t7/ys Ciceronis Aratea c. var. le c t .;  zum Som m er 1838 1) Ana- 
lecta Horatiana (N achträge und Verbesserungen zu seiner grössern Ausg. 
des H oraz), 2) Analecta epigraphica (Em end. zu seinem  Corpus inscript. 
Lat. u. A. ) ;  zum W inter lS^*8/ ^  Hist. crit. epist. P linii et Trasani usque 
ad a. M D L II., nebst neuem  Abdruck dieser Briefe; zum Som m er 1839  
1) Carmen de bello  in R uncivalle, 2) Joannis de Virgilio et Dantis Alage- 
rii eclogae; zum W inter 1 8 a9/ 4o 1) P- Victorii curae tertiae in Ciceronis 
epist. ad Tamil., 2) M nrtyni-Lagunae in Ciceronis epist. com mentarii re li-  
quiac (erstere aus der höchst seltenen und fast unbenutzten Ausg. v. J. 
1558 abgedruckt, letztere früher unb ek ann t); zuin Somm er 1840  und  
W inter 1 8 40/ 4, ein m it Benutzung der neuesten Ausgaben und U ntersu
chungen berichtigter Text des T heogn is, nebst einigen Varianten und A n

merkungen.
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III. P e r so n a l -C h r o n ik  *).
B e f ö r d e r u n g e n .

Der bisherige D irector des Gymn. zu W e i l b u r g  und Schulrath Dr. 
F r i e d e m a n n  ist als Dir. des Archivs nach I d s t e i n  versetzt, und der 
Reg. Rath M e t z l e r  zu seinem  N achfolger ernannt.

M. C. G. H e r z o g ,  bisher Prof. am G jm n. zu G e r a ,  erhielt das 
Directorat desselben, nachdem  der bisherige Dir. Dr. R e i n ,  nach 37jährigem  
W irk en , niedergelegt hatte.

Prof. Dr. K o r t e n ,  Oberl. am Gymn. zu A a c h e n ,  ist zum R egie- 
rungs- und Schulrath in C o b l e n z  ernannt.

Dem bisherigen R egie rungs-  und Schulrath K r a b b e  in M ü n s t e r  
ist die S telle eines kathol. Consistorial -  und Schulraths daselbst einstwei
len  übertragen , nachdem  der Consist. Rath und Prof. Dr. S c h m ü l l i n g ,  
der sie seit fast 13 Jahren verw altet, auf seinen W unsch wegen seiner an
derweitigen vielen O bliegenheiten , unter Bezeugung des Dankes für seine  
erfolgreiche M ühew altung, derselben entbunden ist.

Dr. L a n d f e r m a n n ,  bisher Dir. des Gymn. zu D u i s b u r g ,  ist 
zum Dir. des Gymn. zu E l b e r f e l d  gewählt worden. Die Stelle des D irec- 
tors nämlich wie der 3 O berl. wird von der dortigen evang. reform irten Ge
m einde b esetzt, durch förm liches Abstim men der gegen 70 G lieder zählen
den G em eindevertretung; das Prov. Schul-Collegium  hat die Bestätigung.

Dr. L a s s e n ,  bisher ausserord. P ro f., ist zu m o rd . Prof. der Oriental. 
Sprachen an der Univ. B o n n  ernannt.

Dr. M a r t i n ,  Rector des Progymn. zu W i p p e r f ü r t h ,  ist als Reli
gionslehrer am kathol. Gymn. zu K ö l n  angestellt.

Dem Polnischen Dichter A. M i c k i c w i c z ,  bisher Prof. der alten  
Sprachen an der Akad. zu L a u s a n n e ,  ist did neugegründete Professur 
der Slavischen Lilteratur am C ollege de France in P a r i s  übertragen.

Der Lehrer an der Realschule zu E l b e r f e l d ,  Dr.  R a s c h ,  ist zum  
Dir. der neu zu errichtenden hohem  Bürgerschule in S o l i n g e n  berufen.

Prof. A. W . v. S c h l e g e l  in B o n n  is t ,  nach des Prof. d ’A l t o n  
T o d e , die Nom inal - Professur der K unstgeschichte verliehen.

Dr. S c h o t t ,  ausserord. Prof. der Chinesischen Lilteratur an der 
U niv. zu B e r l i n ,  hat in F olge eines auswärtigen Rufes ein Gehalt von 
800 T hlr. erhalten.

Der Pastor zu L i n z  a. R. ,  S e b a s t i a n i ,  hat die Stelle eines Regie
r u n g s- und Schulraths in D ü s s e l d o r f  erhalten.

Der ausserord. Prof. Dr. W a l z  in T ü b i n g e n ,  durch Ausgaben  
m ehrerer G riechischer Schriftsteller b ekannt, ist zum ord. Prof. ernannt 
w orden.

*) Das hier nicht Aufgcführte in Betreff der Rheinlande und W estfalens 
ist schon unter obigen statist. Nachrichten angegeben.
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E h r e n  u n d  W ü r d e n .
G eh. Reg. Rath Prof. Dr. B e s s e l  zu K ö n i g s b e r g  hat bei der Erb

huldigung den rothen A d ler-O rd en  2. Klasse mit Stern erhallen.
Geh. Reg. Rath Prof. Dr. B ö c k h  zu B e r l i n  hal bei der Erbhuldi

gung den rothen Adl. Ord. 2. Kl. mit Eichenlaub und kürzlich den Rus
sischen St. A n n en -O rd . 3. Kl. erhalten.

Dem Begierungs- und Schulrath B r ü g g e m a n n  zu B e r l i n  hat d ie  
philos. Facultät zu B o n n  die D octor-W ü rd e honoris causa ertheilt.

Der Obcrstudienralh Dr. D i l t h e j  in D a r m s t a d t  hat das Ritterkreuz 
des Philipps - Ordens erhalten.

Der Bischof von M ü n s t e r  Frhr. v o n  D r o s t e  V i s c h e r i n g  hat 
bei der Huldigung den roth. Adl. Ord. 1. Kl. erhalten, sowie

der evang. Bischof Dr. E j l e r t  in P o t s d a m  den rolh . Adl. Ord. 
1. Kl. m it Eichenlaub.

O berl. F i s c h  in A r n s b e r g  hat den P ro fessor -T ite l erhalten.
Prof. Dr. G o l d f u s s  in B o n n  hat bei der Huldigung das Prädicat 

eines Geh. R egicrungs-R alhes erhalten.
G o t t f r .  H e r m a n n ,  Senior der Univ. L e i p z i g ,  beging am 19. 

D ec. 1840 den T a g , wo er vor 50 Jahren von der dortigen philos. F ac., 
18 Jahre al t ,  die D o cto r -W ü r d e  empfangen h atte , unter allgem einster 
Theilnahm e von nah und fern. Die lange Reihe der Deputationen wurde 
eröffnet durch zwei verschiedene von der U niversität: der Rector über
reichte dem J u b i l a r  im Namen der Hochschule ein Latein. Festgedicht 
und eine M e d a i l l e  m it seinem  B i l d n iss in G o ld , Silber u n d  Bronze; die 
theol. und jurist. Fac. ihre D o cto r -D ip lo m e , und die philos. Fac. ihr 
J u b e l -D ip lom  in Silberdruck mit goldener Einfassung. V on den älteren  
M itgliedern der ,  von ihm i. J. 1799 gestifte ten , G riechischen G esellschaft 
erhielt er eine silberne V o tiv -T a fe l. Der Stadtralh liess ihm ein G lück- 
wünschungsschreiben überreichen, zwei Vereine von seinen Verehrern, 
Freunden und Schülern durch Deputationen W eihgeschcnke, die T hom as- 
und JNicolai-Schule Latein. F estged ich te, auch die D irectoren der Bürger
und R eal-S ch u le und die evang. G eistlichkeit G edichte; die Deutsche G e
sellschaft zu Leipzig eine V o t iv -T a fe l; das O fficier-C orps beglückwünschte 
ihn durch den Obristen v. L e o n h a r d i .  Aus D r e s d e n  übersandte ein 
zahlreicher Verein von H e r m a n n ’s V erehrern , Freunden und Schülern  
eine V o tiv -T a fe l und mit derselben einen P okal, beide kunstreich in Sil
b er; die Univ. H a l l e  durch Peputirte eine V o t iv -T a fe l, ebenso das dor
tige Pädagogium eine G ratulalionsschrift; die Akad. der W issensch. zu B e r 
l i n ,  die Universitäten zu B e r l i n ,  J e n a  und B o s t o c k  G lückwünschungs- 
schreib en , die zu K ö n i g s b e r g  eine silberne V o t iv -T a fe l, die Juristen- 
Facultät zu M a r b u r g  ihr D octor-D ip lom . Von vielen auswärtigen Mit
gliedern der G riech. G esellschaft gingen Gralulations - und Festschriften  
e i n , und viele einheim ische und auswärtige G elehrte überreichten oder 
übersandten neue ihm dedicirte W erke (z. B. Prof. W e s t e r m a n n  seine

18
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Ausgabe von Plutarch’s S o lo n , Prof. K l o t z  eine Epist. crit. über Stellen  
aus der A n tigon e, Conr. J a l i n  den neuen Jahrgang seiner Jahrbücher, 
P rof. G e s e n i u s  seinen Thesaurus philol. et crit. ling. Hebr. et Chald. 
\e t .  T est. V ol. I. T . II., u._ s. w."). Die Künigl. Sachs. Regierung hat in 
einem  Glückwünschungsschreiben' dem ältesten Sohne I l e r m a n n ’ s eine 
mehrjährige Unterstützung zur höhern Ausbildung im Auslande ertheilt, 
und lässt H e r m a n n ’s Bildniss durch den Prof. V o g e l  für die Gallerie 
berühm ter Lehrer in der U n iversitäts-B ib liothek  m alen. Der Kaiser von  
Russland hat ihn am Tage des Jubileums zum Ritter des St. Stanislaus- 
O rdens 2. Klasse ernannt. Mittags fand ein Festm ahl von m ehr als 200  
G edecken S ta tt, wobei ihm der reiche silberne Pokal von den Dresdener  
Freunden überreicht und W ein aus Ilom er’s Vaterlande credenzt ward. 
A bends schloss ein Fackelzug der Studirenden den festlichen Tag.

P rof. Dr. J a c o b y in K ö n i g s b e r g  hat bei der Huldigung den roth. 
A dl. Ord. 3 Kl. mit der Schleife und ganz kürzlich den Russischen St. 
A nnen-O rden 3 Kl. erhalten.

Dem G eh. Ob. Reg. Rath Dr. K o r t i i m  zu B e r l i n  ist der rothe 
A dl. Ord. 3 Kl. m it der Schleife verliehen.

Der W irkl. Geh. Ob. Reg. Rath und Dir. im Ministerium der geistl., 
U ntcrr. und M edic. Angeleg. v o n  L a d e n b e r g  hat bei der Huldigung 
den Stern zum roth. Adl. Ord. 2 K .̂ m it Eichenlaub erhalten.

Dem Bischof von P a d e r b o r n  Frhr. v o n  L e d c b  u r - W i  c h  e i n  
ist bei der Huldigung der rothe Adl. Ord. 1. Kl. verliehen.

G eh. Reg. Rath Prof. Dr. L o b e c k  in K ö n i g s b e r g  hat den roth. 
A dl. Ord. 2. KI. mit Eichenlaub erhalten.

Dem Prof. am Johanneum zu H a m b u r g  Dr.  C o r n .  M ü l l e r ,  ausge
zeichnet als G elehrter und Schu lm ann , hat die theol. F ac. zu R o s t o c k  
ihre D octor-W ürdc honoris causa ertheilt.

Dem evang. Bischof Dr. N e a n d e r  in B e r l i n  ist bei der Huldigung 
der Stern zum rolh . Adl. Ord. 2. Kl. mit E ichenlaub, dem Cons. Rath 
D r. N e a n d e r  das Prädicat „G eheim er Regicrungsrath “ verliehen.

Dem Reg. Rath und Prof. v o n  R a u m e r  ist der rothe Adl. Ord.
4 . Kl. verliehen.

Der Rector und Prof. R e i c h e  am Elisabethanum in B r e s l a u  beging  
am 30. O et. 1840 die Feier seiner 50jährigen Am tsführung, unter Bezeu
gung der herzlichsten TheiJnahme von Seiten der Behörden, der G elehrten- 
A n sta lten , der G eistlichkeit, des Militärs und O berpostam ts, und einer 
.grossen Menge seiner frühem  Schüler; er erhielt dabei den rolh. Adl. Ord.
3 . Kl. m it der S ch le ife , einen kostbaren silbernen Pokal von Seiten der 
Stadt und das Ehren-D iploin eines Doctors der Philosophie' von der U ni
versität.

Durch eine neue Verordnung haben alle R e l i g i o n s l e h r e r  an den  
Baieriscben Gymnasien den P rofesso r -T ite l m it allen Ehren dieses Ranges 
erhalten.
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Dem Prof. R o s e n b a u i n  zu T r i e r  hat die kath. theol. Facultät zu 
B o n n  ilire D octor-W ürde honoris causa ertheilt.

Der Schulrath Dom herr Dr. S c h w e i z e r  in C ö l n  hat bei der Hul
digung den roth. Adl. Ord. 3. RI. erhalten.

Dem Prof. Dr. S t a u d e n m a i e r  zu F r e i b u r g  hat der Grossherzog 
von Baden den T itel „G eistlich er B ath“  verliehen.

Den Professoren Dr. S t e f f e n s  und Dr.  T ö l k e n  in B e r l i n  ist bei 
der Huldigung der T itel „G eheim er Bcgierungsralh“  ertheilt.

Oberl. Dr. S t e r n  in I i a m m  hat den Professor-T itel erhalten.
Prof. Dr. T w e s t e n  in B e r l i n  hat bei der Huldigung den rothen 

Adl. Ord. 4 .  Klasse erhalten ; ebenso
Prof. Dr. V o i g t  in K ö n i g s b e r g  den T itel „G eheim er Regierungsralh.“
Oberl. Dr. W i l b e r g  in E s s e n  hat den P rofessor-T ite l erhalten.

To d e s f ä l l e .
Dr. N . B a c h ,  Dir. des Gymn. zu F u l d a ,  starb d. 17. Januar 1S41, 

im noch nicht vollendeten 38. Lebensjahre.
Der gewesene G ym nasial-D irector B l o c h m a n n  starb zu D a n z i g  im 

Oct. 1840: seit 7 Jahren halte er m enschenscheu sein Zim m er, das Som 
mer und W inter geheizt w u rd e, und sein Bett n icht verlassen , W aschen  
und Säubern von Haar und Bart verschm äht, so dass er in Unsauberkeit 
verkam ; er studirte und schrieb im Bett in sitzender L age, und schlief 
eb en so , woher seine Kniegelenke ganz verwachsen waren.

Der Consistorial- und Regierungsrath Dr. B r a c h t  starb zu D ü s s e i - *  
d o r f  den 12. Juni 1 8 4 0 , 70 Jahre alt.

Ebenda den 25. Aug. J. P. B r e w e r ,  Prof. der Mathem. und Physik  
am G ym n., bekannt durch manche mathem. W erke (Anfangsgründe der 
Buchstabenrechnung, 2. Aufl. 1824; der sphärischen T rigonom etrie, der 
mathem . G eographie; Lehrbuch der Buchstabenrechnung; der G eom etrie; 
der M echanik, u. A .) und noch in letzter Zeit durch ein gelehrtes W erk  
über die G eschichte der Franzüs. G erichtsverfassung.

Dr. O t h m a r  F r a n c k ,  Prof. der Oriental. Sprachen an der Univ. zn 
M ü n c h e n  und M itglied der dortigen Akad. d. W issen sch ., sehr rühmlich  
bekannt durch seine Forschungen namentlich über die Sanskrit-Sprache  
und Lilteratur ( Chrestomathia S anscrita; V yasa, eine Zeitsch. für Philos., 
M ylhol., L itter. und Sprache der Hindu, u. A .), starb den 16 . Sept. 1840  
zu W ien , geb. 1770 zu Bamberg.

Consitorial- und Schulrath Dr. G r a s h o f f ,  Ritter des rolhcn Adl. Ord.
4. Kl. und des Russischen St. A n n en -O rd . 3. K l., starb den  4. März 1841, 
geb. 1 7 7 0 , seit 1820 Director des Friedrich - W ilhelm s Gymn. zu Köln,

Hofrath Dr. H e l l e r ,  Prof. der Botanik und Senior der Univ. zu 
W ü r z b u r g ,  starb den 21. D ec. 1840.

J. J a c o t o t ,  durch seine neue U nterrichtsm ethode berühm t, starb 
im Juli 1840 zu P a r i s .  Er war geboren zu D i j o n ,  und wurde nach
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einander Advocat, Prof. der humanist. W issenschaften , A rtillerie-C apitain , 
Secretair des K riegsm inisterium s, Substitut des Directors der polytechn. 
S ch u le, endlich Prof. der Franzos. Sprache und Literatur in L ö w e n ,  
wo er seine neue Lehrm ethode einführte.

Dr. v o n  L i t l r o w ,  Prof. der Astronom ie zu W i e n ,  starb den 30. 
Nov. 1840.

Dr. F. P a p e n c o r d t ,  erst ganz kürzlich zum ausserord. Prof. der 
G cschichtc in Bonn ernannt, starb zu W a r b u r g  den 16 . April 1841.

Der Prof. der Physik an der Akadem ie zu M ü n s t e r ,  Dr. theol. 
R o l i n g ,  starb den 10. April 1 8 4 1 , im 69. Jahre seines Alters und im  
46. seines Lehramts.

Der G eschichtschreiber K a r l  v o n  R o t t e  c k  starb zu F r e i  b ü r g  
den 25. N ov. 1 8 4 0 , geb. daselbst 1775.

Dr. J. A. S c h ä f e r ,  Consist. Rath und Ritter des L udw igs-O rdens, 
starb den 8. Oct. 1840 zu A n s b a c h ,  im 86. Jahre. Er war schon vor 
60 Jahren in A m tstä tig k e it am Gymn. zu A n s b a c h ,  seit 1809 Rector 
d esselb en , und unter seiner Leitung genoss es eines ausgezeichneten Ru
fes; seit 1824 war er wegen seines hohen Alters dieser Stelle enthoben, 
aber als erster Prof. und Consist. Rath noch 12 Jahre ihälig^ bis ihn sein  
hohes Alter veranlasstc, sich ganz zurückzuziehen. Rühmlichst bekannt 
als vielseitiger Gelehrter und besonders als sehr genauer Kenner des La
tein isch en , hat er sich vorzüglich durch eine Ausgabe und eine U eberset- 
zung (ed . II. 1 8 2 4 )  der Briefe des Plinius Nam en erworben. —  Kurz 
darauf, am 19. N o v ., starb zu Berlin

der em eritirte D irector des Joachim sthalschen G ym n., Cons. Rath Dr. 
theol. S n c l h l a g c ,  Ritter des roth. Adl. Ord. 3 Kl . ,  im 88. Jahre, geb. 
zu T e c k l e n b u r g  in W estfa len , 1781 zweiter Lehrer und 1789 Director 
des Gymn. zu H a m m ,  w elches damals sehr aufblühte; 1802 vom M inister 
an M e i e r o t t o ’s Stelle als Dir. des J o a c h i m s t h .  Gymn. berufen, und als 
solcher unerm üdlich thätig, auch durch manche pädagogische Schriften  
rühm lich bekannt; seit 1826 verlebte er im Ruhestande ein heiteres G rei- 
senalter. —  So starben um dieselbe Zeit die beiden Veteranen der Deut
schen Schulm änner und P h ilo logen , der eine im S ü d en , der andere im 
N orden Deutschlands.

Ch r .  A.  T i e d g e ,  der Sänger der U rania, entschlum m erte sanft zu 
D r e s d e n  den 8. März 1 8 4 1 , geb. den 13. D ec. 1752.

Prof. Dr. F . W i l k e n ,  O berbibliothekar und Geh. Reg. R ath , starb 
den 24. D ec. 1840 zu B e r l i n ,  im 64. Lebensjahre. Von seinem  Haupt
w erk e , der G eschichte der K reuzzüge, erschien der erste Band schon  
i. J. 1808 , eine dazu vorbereitende Lat. A bhandlung, eine gekrönte Preis
schrift, bereits i. J. 1798.
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I V .  P r o t o k o l l  

ü b e r  die G e n e ra l -V e rsa m m lu n g e n  des R h e in isc h -W e s tfä 
lischen S c h u lm ä n n e r -V e re in s  zu E s s e n  im  Oct. 1840.

Am Dienstag d. 6. O ct., 6 U hr A bends, ■versammelten sich die fn 
Essen bereits anwesenden M itglieder des V ereins, urn über die Anordnung 
der an den folgenden Tagen vorzunehmenden Verhandlungen vorläufig zu 
b era tsch la g en .

Nachdem  dieselben ihren N am en , Stand und W ohnort in eine 
G e n e r a l -L iste  eingetragen hatten , wurde auf die M ittheilung, dass der 
für diese Versammlungen früher . gewählte P räses, G ym nasial-D irector  
Dr. S t i e v e  zu R e c k l i n g h a u s e n ,  durch ein F a m i l i e n -M issgeschick so
gleich gegenwärtig zu sein verhindert w äre, dem  W unsche desselben ge
mäss der Gymnasial - Director Dr. S a v e l s  zu E s s e n  als interim istischer 
Präses durch Acclam ation angenomm en. Dieser verlas zuerst die Liste der 
anwesenden M itglieder, achtunddrcissig an der Z ah l, und leitete dann die 
W ahl zweier Secretaire als Protokollführer ei n,  w elche auf Prof. G r a u e r t  
Ton M ü n s t e r  und Prof. W i l b e r g  zu E s s e n  fiel.

Auf desselben Aufforderung m eldeten darauf diejenigen M itglieder, 
w elche in den folgenden V ersam m lungen Vorträge zu halten beabsichtigten, 
diese nach ihren Gegens tänden  und  d e r  Z e it , die sie ungefähr in An
spruch nehm en w ü r d e n , d e r  Reihe nach an. V on den in d e r  letzten  
O ster-V ersam m lung zugesaglen Vorträgen m ussten die des Gymn. Dir. 
Dr. L a n d f e r m a n n  zu D u i s l > u r g ,  über die Wahl u nd  Reihenfolge d e r  
G r iechischen Klassiker au f  G ym n., u n d  des Oberl. Dr. K ü n e  zu M ü n 
s t e r ,  ü b e r  die M ethode des naturhistorischen Unterrichts auf Gymna
s ie n , ausfullen, weil ihre Verfasser durch dringende Abhaltungen verhin
dert waren gegenwärt ig zu sein.

Nach der Anordnung dieser und verwandter äusserer Angelegenheiten  
ging man zur bloss geselligen Conversation über.

V e r s a m m l u n g  a m  M i t t w o c h  d.  7.  O c t .  V o r m .  9. U h r .

Der zeitige Präses Dir. S a v e l s  crüfFnete die Versamm lung m it dem  
V orsch läge, die anwesenden M itglieder m öchten w i s s e n s c h a f t l i c h e  
F r a g e n  u n d  A u f g a b e n  schriftlich aufstellen , w elche für die gegenwär
tigen Zusamm enkünfte und zu weiteren Zwecken Gespräche und Discussio- 
nen veranlassen könnten: es wurde demgemäss sofort eine bedeutende
Anzahl derselben aufgezeichnet.

Darauf wurde eine Abhandlung des G ym nasial-D irectors K a t z f e y  
zu M ü n s t e r e i f e l  vorgelegt, V o r s c h l a g  z u r  E i n f ü h r u n g  e i n e s  
g e m e i n s c h a f t l i c h e n  L e h r b u c h s  d e r  M a t h e m a t i k :  Bericht und  
G utachten darüber zu erstatten übernahmen Oberl. F e l t e n  von C l e v e ,

18 *
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O berl. F i s c h e r  von E l b e r f e l d ,  GL.  K ü h n e n  von D u i s b u r g  und  
O berl. L e j  von K ö l n .

Nachdem  dann auf den Vorschlag des z. Präses die Form  und Ord
nung der Discussioncn festgestellt w a r , ging man zur wissenschaftlichen  
Verhandlung über.

I. G jm n.Lehrer S c h u l t z  von A r n s b e r g  verlas seinen Aufsatz über 
das in der vorigen G eneral-Versam m lung gestellte Them a, in  w e l c h e m  
U m f a n g e  u n d  a u f  w e l c h e  W e i s e  i s t  d i e  C u l t u r g e s c h i c h t e  d e s  
A l t e r t h u m s  ü b e r h a u p t  u n d  d i e  L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e s 
s e l b e n  i n s b e s o n d e r e  a u f  G y m n a s i e n  z u  l e h r e n ?  Die Hauptge
danken waren folgende: das Ganze der Culturgeschichte sei nicht als 
selbständ ig , sondern nur als T heil der gesammten G eschichte in verhält- 
nissmässig kleinem  Um fange auf den G jm nasien zu leh ren ; die Staats
verfassungen seien dabei besonders hervorzubeben, aber nur die von Athen, 
Sparta , Rom und auch vorzüglich die des Jüdischen V o lk es; ferner habe 
man besonders die Religion zu berücksichtigen, am m eisten die Jüdische, 
w eniger die G riechische und Röm ische; die G eschichte der geistigen Bil
dung sei nur in den Hauptpunkten hervorzuheben, am kürzesten die  
K unstgescliichtc, am ausführlichsten  die Litteraturgeschte zu behandeln, 
und letztere einer besondern Darstellung als eigene Disciplin wohl w ürdig; 
die F rage, ob man das Culturgeschichtliche dem Ganzen einliechten, oder  
in einer abgesonderten Abtheilung der politischen G eschichte anschliessen  
so lle , wurde dahin entsch ieden , dass die Litteraturgeschichte abgesondert 
vorgetragen , das U ebrige aber eingeflochten werden m üsse; dies ward 
an der Römischen Litt. G csch. insbesondere nachgew iesen, und dazu als 
nolhw endig aufgestellt, dass die Schüler zugleich m it den bedeutendsten  
Schriftstellern durch die L eclürc von T heilen ihrer W erke bekannt ge
m acht w ü rd en , was in Prima in zwei w öchentlichen Stunden geschehen  
solle. In Bezug auf diese Ansichten bem erkte zunächst Oberl. P ü t z  von 
D ü r e n :  1) in der Culturgeschichte seien auch Handel und Gewerbfleiss 
hervorzuheben; 2) von den Staatsverfassungen nicht bloss die genannten, 
sondern auch die despotische darzustellen; 3) bei der schwierigen Frage, 
ob die Culturgeschichte dem Ganzen eingeflochten, oder der politischen  
G eschichte in besondern Abthcilungen angeschlossen werden m üsse , habe 
m an nach den verschiedenen V ölkern und nach den einzelnen T heilen  
der Culturgeschichte zu unterscheiden , bei G riechen und Römern die 
Verfassung in die politische G eschichte zu verw eben, bei den Uebrigen  
derselben anzuhängen, die geistige Bildung’ abgesondert anzuschliessen;
4) die Litteraturgeschichte behandele man am Besten so, dass im Anfänge 
eine allgem eine Charakteristik vom Entstehen bis zum Verfall aufgestellt, 
dann die einzelnen Zweige der Litteratur nach einander in historischer 
Entw ickelung dargestellt würden. GL. S c h u l t z  erklärte sich m it diesen 
Bemerkungen im Ganzen einverstanden, hob aber in Bezug auf den letz
ten  Punkt noch einm al seine Ansicht hervor, dass die Lectüre der Klassi-
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kcr ein H auptbestandteil dieses Unterrichts sein m üsse. Prof. G r n u e r t  
stellte der Ansicht des Oberl. P ü t z  über die Behandlung der Litteratur- 
geschichte eine andere entgegen, dass nämlich das Ganze der L itera tu r
geschichte nach Perioden darzuslellen , zu Anfänge jeder derselben eine 
kurze Charakteristik zu geb en , und diese in den einzelnen Zweigen der 
L i t te ra tu r  speciell nachzuweisen sei. GL. P ü n i n g  von R e c k l i n g h a u 
s e n  tadelte das Fragmentarische in der vorgeschlagenen L eclüre der Klas
sik er , behielt sich aber das Nähere darüber für seinen angekündigten  
Aufsatz vor. Oberl. C a s p c r s  von R e c k l i n g h a u s e n  hielt den ganzen 
Vorschlag für unausführbar, einm al w eil den m eisten Schülern die dazu 
erforderliche geistige Reife abgehe, und zweitens weil es an Z eit dafür 
m angele, die bedeutendsten Klassiker desshalb dadurch würden beein
trächtigt w erden. Prof. G r a u e r t  schloss sich dieser Bemerkung wegen  
der sprachlichen Schwierigkeit bei der Lectüre so vieler Klassiker an, 
O berl. S c h n e e m a n n  von T r i e r  desswegen, w eil dadurch der historische 
und der philologische U nterricht in dieselbe Hand kom m en würden. G L. 
S c h i p p e r  von M ü n s t e r  bem erkte, dass er die Idee des GL. S c h u l t z  
praktisch in der Französischen Litteratur mit Erfolg durchgefülirt habe. Der 
z. Präses conccntrirte darauf die Verhandlung auf die Hauptfrage, ob die 
abgesonderte Behandlung der Littcraturgeschichtc auf Gymnasien zweckmässig  
sei oder nicht: Oberl. M ü l l e r  von A a c h e n  sprach sich im Ganzen dafür 
a u s, von den Meisten h ingegen , wie Prof. F i e d l e r  von W e s e l ,  Oberl. 
L e y ,  Dir. S a v e l s  u. A. ,  wurde die Frage verneint.

II. W egen der Verwandtschaft des Gegenstandes schloss man hieran 
unmittelbar den Vortrag des GL. P ü n i n g  \iber d i e  N o t h w e n d i g k e i t ,  
m ö g l i c h s t  v i e l  g a n z e  W e r k e  d e r  K l a s s i k e r ,  u n d  w e n i g e r  a b 
g e r i s s e n e  B r u c h s t ü c k e  d e r s e l b e n  a u f  G y m n a s i e n  z u l e s e n :  
es wurde u. A. dafür angeführt, dass nur das Lesen vollständiger W erke 
die Schüler zum Auffassen der Klassicität füh re , dass dies einen sehr vor- 
theilhaften Einfluss auf den Stil der Schüler au sü b e, das V ollenden gan
zer W erke das Interesse und die Freude derselben am Studium erhöhe, 
und es ward nachgew iesen, auf w elche W eise und bei welchen Schrift
stellern der Vorschlag auszuführen sei. Dagegen bem erkte Oberl. C a s -  
p e r s ,  m anche grössere W e r k e , wie H om er, könnten nicht bis zu Ende 
gelesen w erden, das zu Ende Eilen sei schäd lich , man müsse vielmehr 
einen T heil recht in’s Einzelne gehend behandeln, bis die Schüler im 
Stande se ie n , das U ebrige für sich allein zu lesen. GL. P ü n i n g  gab 
z u ,  man müsse Anfangs langsam le sen , doch nicht m ehr als zum Ver
ständnisse dringend n o tw e n d ig  sei. Der z. Präses bem erkte darauf, die 
beiderseitigen Meinungen wichen nicht so sehr von einander a b , es han
dele sich nur hauptsächlich darum , ob der grammatische Unterricht mit 
der Lectüre der Klassiker zu verbinden sei oder nicht. D erselbe, O berl, 
G r a s h o f f  von D ü s s e l d o r f  und Gymn. Dir. S ö k e l a n d  von C o e s 
f e l d  sprachen noch über den G egenstand überhaupt; Prof. F i e d l e r
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erinnerte an den Rath G. H e r m a n n ’s ,  den Homer zuerst ganz zu lesen , 
dann bei der wiederholten L ectüre auf das Einzelne einzugehen. Die Dis- 
cussion ergab das R esultat, dass die Idee des Verf. im Ganzen anzuneh- 
m en se i, aber nur bei einigen Schriftstellern , die einzeln namhaft gemacht 
w urden , sich ausführen lasse; dass auch nicht bluss ganze W erk e , son
dern auch einzelne P artieen , die ein in sich geschlossenes Ganze 
ausm achen, zu behandeln se ien , indem  dadurch der bezeichnetc Zw eck  
ebenfalls erreicht werde.

III. Nach einer Pause las Prof. G r a u e r t  eine skizzirte Abhandlung
über h i s t o r i s c h e  P a r a l l e l e n .  Im ersten T heil untersuchte er 1) die 
F rage, ob historische Parallelen fiir die G eschichtschreibung überhaupt zu 
em pfeh len , oder als unnütz und sogar schädlich zu betrachten se ien , und 
stellte die für Ersteres entscheidenden Gründe auf; 2) ob solche Parallelen  
auch für den G eschichtsunterricht zweckm ässig seien: er entschied sich
d ah in , dass sie von den untern Stufen des historischen Unterrichts ganz 
auszuschliessen, auf der obersten wohl zweckm ässig, aber auf Personen und 
äussere Begebenheiten zu beschränken, nicht auch auf innere Zustände auszu
dehnen seien. Im zweiten T heile stellte er als Beispiel eine Parallele zwi
schen Philipp von M acedonien und Pippin dem Kurzen auf, und wies die 
A ehnlichkeit derselben a) in L eb en , Thaten und erreichten Resultaten, 
b) im geistigen und m oralischen Character nach. Man erklärte sich mit 
diesen Ansichten im Ganzen einverstanden. Oberl. P ü t z  fügte hinzu, d ie 
hist. Parallelen seien für das Gymn. noch besonders dadurch nützlich, dass 
gerade bei dem G eschichtsunterrichte, der so viel Gedächtnisswesen sei, die 
Verstandeskräfte der Schüler dadurch sehr gew eckt würden ; auch böten  
sie für schriftliche Arbeiten trefflichen Stoff dar. D er z. Präses stellte  
die F rage, ob es n icht zweckmässig s e i ,  bei dem G eschichtsunterricht 
überhaupt gewisse leitende G esichtspunkte festzuhalten, was man im A ll
gem einen annahm ; Dr. W e s t a r p  von M ü n s t e r ,  ob nicht die Parallelen  
zwischen Männern aus dem Allerthum und der neuern Zeit beim Unterricht 
besser vermieden w ü rd en , wogegen sich jedoch mehrere Stim m en erho» 
b e n ; Dir. S ö k e l a n d  machte auf einige Verschiedenheiten zwischen Phi
lipp und Pippin aufm erksam , worüber er sich mit Prof. G r a u e r t  bald 
verständigte; Prof. F i e d l e r ,  Rector K e r l e n  von M ü h l h e i m  a. d. R.,
u. A. fügten noch erläuternde Bemerkungen hinzu.

IV. Oberl. S c h n e e m a n n  gab Nachricht von einem V e r e i n e  z u r  
U n t e r h a l t u n g  e i n e s  C o n  v i e l e s  f ü r  a r m e  K n a b e n  u n d  J ü n g 
l i n g e  a u s  d e r  D i ö c e s e  T r i e r ,  d i e  s i c h  d e m  P r i e s t e r s t a n d e  
w i d m e n  w o l l e n ,  und theilte die Statuten desselben mit.

Nachdem  darauf die von den M itgliedern aufgezeichnetcn w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  u n d  A u f g a b e n  vorgelesen , und gesellschaft
liche Angelegenheiten für den Mittag und Nachmittag b e s p r o c h e n  waren, 
vereinigte man sich zu einem gem einschaftlichen M ittagsmahle. Nachmittags 
m achte man einen Ausflug nach einem  unfern gelegenen Vergnügungsorte.
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V e r s a m m l u n g  a m  M i t t w o c h  d.  7.  O c t .  A b e n d s  6 U h r .
V. Prof. W i l b e r g  theilte die so eben erschienenen Zeitungsberichte 

über d i e  V e r s a m m l u n g e n  d e r  P h i l o l o g e n  z u  G o t h a  mit.
VI. Rector O f f e n b e r g  von V r e d e n  las seine Abhandlung über 

d ie  A b s c h a f f u n g  d e r  D e u t s c h - L a t e i n i s c h e n  L e x i k a  a u f  d e n  
G y m n a s i e n :  er zeigte 1) dass sie überflüssig und untauglich se ien , so
wohl aus wissenschaftlichem  Standpunkte betrachtet, als auch wegen prak
tischer Unbrauchbarkeit ; 2) dass sie aber aucli nachtheilig und schädlich  
se ie n , a) weil sie einen hem menden und störenden Einfluss auf das Erler
nen und Verstehen der Sprache haben , b) weil sie zu einem unfruchtba
re n , der formellen G eistesbildung schadenden M echanismus führen; —  
er w iderlegte dann die m öglichen Einwendungen wegen U nentbehrlichkeit 
derselben , und machte Vorschläge zu ihrer Ersetzung durch die D eutsch- 
Latein. U ebungen, indem man diese der sprachlichen Form und Einkleidung  
nach eng an das Lesen der Latein. U ebungsstücke und Klassiker anschliessen, 
und daneben M em orir-Uebungen der Stam m wörter anstellen müsse. —  Prof. 
F i e d l e r  trat diesen Ansichten bei. Rector K e r l e n  g lau b te , dass bei 
weniger fähigen Schülern es sich nicht wohl ausfübrcn liesse. Oberl. 
T e i p e l  fasste die Frage so: sow ohl der G ebrauch, als die gänzliche Ab
schaffung des D. Latein. Lexikons habe manche U ebelstände, es sei also zu 
untersuchen , auf welcher Seite sich die meisten Nachtheile befänden: er 
sah diese auf Seite der gänzlichen Abschaffung. GL. S c h u l t z  war der 
A n sich t, bei freien Lat. Aufsätzen werde der Plan ganz unausführbar se in ; 
dagegen Dr. R o e d e r  von E s s e n ,  auf den obern Klassen w erd e-d ie Ab
schaffung gerade den grössten Nutzen stiften , auf den untern m üssten nur 
die Anleitungsbücher zum Uebersetzen anders sein. Dr. W e s t a r p  ent- 
gegnete, für das Schreiben und besonders für das Sprechen des Lateins 
sei gerade die grösste M annigfaltigkeit der Ausdrücke am m eisten noth- 
w en d ig , also das W iederholen derselben Ausdrücke am wenigsten zweck
mässig. Nachdem  die Discussion noch verschiedentlich w eiter geführt 
w ar, wurde sie abgebrochen , da sich das Resultat zeig te, dass die D. L. 
Lexika so wenig wie möglich zu gebrauchen w ären , und man auch bei 
einem  verwandten Vortrage auf .diesen G egenstand noch einm al zurück
zukom m en beabsichtigte.

VII. Oberl. M ü l l e r  hielt einen freien m ündlichen Vortrag über d ie  
V e r b e s s e r u n g  d e s  n a t u r h i s t o r i s c h e n  U n t e r r i c h t s ,  m it Beru
fung auf sein Programm darüber v . J .  1 833: Manches darin sei schon ge
b essert, Manches aber noch zu wünschen übrig; besonders müsse theils 
durch bessere B ildw erke, theils durch Naturalien der Unterricht belebt 
w erden; letztere, ein C abinet, fehlten an den m eisten G ym nasien: ein  
solches Cabinet sei dadurch zu b ild en , dass die naturhistorischen Lehrer 
jeder aus seiner Gegend sich die Naturalien b eschafften , und das in der  
eigenen Landschaf t  Häufige m it dem in ändern o f t , in der eigenen aber 
wenig Vorkoinm enden austauschten, wozu der Staat nichts weiter als Porto-
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Freiheit zu bew illigen h a b e ; das Häufige und das Seltene sei in den Pro
grammen namhaft zu machen ; —  ausserdem müsse der natu-rhist. U nter
richt in Quarla b eginnen , und so lange wie m öglich, selbst bis in Prima, 
festgehalten w erden; —  überhaupt aber scheinc man auf diesen Unterricht 
noch nicht die nöthige Sorgfalt zu verw enden, und es sei b esser, ihn 
ganz aufzuheben, wenn es sich damit nicht ändere. Diese Ansichten und  
V orschläge fanden im Ganzen grossen Beifall. Doch bemerkte der z. Prä
se s , der U nterricht dürfe nicht erst in Quarta b eg in n en , weil er sehr 
geeignet se i ,  das A nschauungs- ,  G edächtn iss- und Sprachvermügen zu 
üben: Oberl. M ü l l e r  stimmte damit insofern ü b erein , dass der U nter
richt durch blosse Anschauung m öglichst früh anfangen m üsse. Rector 
K e r l e n  g lau b te , in den obern Klassen sei keine Zeit dazu;  wohingegen  
O berl. C a s p e r s  erk lärte, dass er in Recklinghausen auch auf den obern  
Klassen fortwährend berücksichtigt werde. Prof. W i l b e r g  bem erkte, 
dass der Vorschlag zum Austausch sich leicht bewerkstelligen lie sse , da 
schon eine ausreichende P orto -F re ih e it bestände; Dir. S ö k e l a n d ,  dies 
b estätigen d , schlug v o r , dass diejenigen A nw esenden, die solchen Aus
tausch w ünschten , sich sogleich erklären m öch ten , und versicherte, dass 
er in Bezug auf das Interesse der Schüler für die Naturwissenschaften  
auch nach ihrem Austritt aus dem Gymnasium die erfreulichsten Erfah
rungen habe: m ehrere M itglieder erboten sich zu dem vorgeschlagenen  
Austausche. Rector K e r l e n  m achte für das Bergamt in Siegen in Bezug 
auf solche Zusendungen die befriedigendste Zusage. Kaplan F i s c h e r  von 
E s s e n  stellte die N olhw cndigkeit d ar , den naturhist. Unterricht noch  
m eh r, als b isher, mit dem R elig ions-U nterrich t in V erbindung zu setzen; 
und forderte ausserdem , dass in dem selben auf den obern Klassen auch 
eine Stunde der Chemie gewidm et w erd e: Erstercs fand vielfache Zustim 
mung.

Nach einer halbstündigen Pause ging man zur Berathung über d ie  
n ä c h s t e  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  über. Prof. G r a u e r t  schlug vor, 
da es nicht ausführbar se i, zweimal im Jahre, Ostern und im Herbst, 
eine allgem eine Versammlung der M itglieder in W estfalen und Rheinland 
zu halten , um O s t e r n  z w e i  g e t r e n n t e  Z u s a m m e n k ü n f t e  d e r  
R h e i n i s c h e n  u n d  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  M i t g l i e d e r  zu veranstal
te n , im Herbst eine allgem eine Versammlung der Gesamm heit. Allein die  
M e h r h e i t  sprach sich dahin au s, dass am Rhein solche österliche Zu
sam m enkünfte sich nicht wohl bewerkstelligen Hessen; die W estfäli

sc h e n  M itglieder behielten sich die ihrigen vor *). Rücksiclillich der  
nächsten H e r b s t - V e r s a m m l u n g  w urde, auf die N achrich t, dass im

*) In der Art sind demnach eben jetzt am 1 3 . ,  14 . und 15. April zu 
M ünster Versamm lungen geh alten , worüber Näheres im  folgenden  
Hefte.
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künftigen Jahre der grosse Dcutsclie P h ilo logen -V erein  wahrscheinlich in 
einer niederrheinischen Stadt Zusammenkommen w ürde, beschlossen , in  
diesem  Falle solle unser V erein an dem selben Ort und zur selben Zeit 
sich einfinden, um sich jener G esellschaft anzuschliessen, aber noch einen  
Tag hindurch seine besondern Versammlungen halten ; trete aber dieser 
Fall nicht ein,  so werde unser Verein zu Düsseldorf Zusam m enkom m en, 
die Tage der Zusammenkunft später bestimmt und angezeigt werden ; für 
diesen Fall übernahmen die Besorgung der Externa Oberl. G r a s h o f f  
und GL.  M e n n  von D ü s s e l d o r f ,  mit Zuziehung ihrer C ollegen , beson
ders der Realschule. Darauf wurde zum P r ä s e s  f ü r  d i e  n ä c h s t e  
H c r b s t v e r s a m m l u n g  Prof. F i e d l e r  von W e s e l  gewählt.

Den übrigen Abend brachte man in geseliiger Unterhaltung bei
sammen zu.

V e r s a m m l u n g  a m  D o n n e r s t a g  d. 8. O c t .  M o r g e n s  8 U h r .

Prof. G r a u e r t  berichtete'über d a s  l i t t e r a r i s c h e  O r g a n  d e s  
V e r e i n s ,  dessen Herausgabe schon früher beschlossen ist, las die Einleitung  
m m  ersten Hefte vor, um die Einrichtung desselben Allen näher bekannt 
zu m achen , und legte das gesammte vorhandene M anuscript zur E insicht 
offen; er schlug dann v o r , dies litterarische Organ nicht als Zeitschrift 
zu behandeln, sondern als Sammlung der Schriften des V erein s, etwa 
unter dem T itel „M u seum :“ man erklärte sich damit einverstanden; und  
später subscribirten auf das Museum fast alle anwesenden M itglieder. Dir. 
S ü k e l a n d  stellte die F rage, in wie fern die R e d a c t i o n  über Aufnahme 
und N i c h t - Aufnahme der eingehenden Aufsätze in das Museum freie Hand 
haben , und in wie fern der Verein als Gcsam m theit eine O b er-A ufsich t 
über dasselbe behaupten solle: es wurde der schon früher aufgcslellte 
Grundsatz b estätig t, dass der Redaction jene freie Disposition zustche, 
zugleich jedoch anerkannt, dass der Verein als Gesamm theit eine ent
schiedene Autorität über das Museum behaupte. Die F rage, ob die Ab
handlungen und Recensionen mit dem Namen des Verfassers nothwendig 
unterzeichnet werden m üssten, wurde dann dahin entschieden, dass A n o 
n y m i t ä t  gestattet, der Redaction jcdoch der Nam e anzugeben sei.

Hr. Buchhändler B ä d e k e r  zu Essen hatte dem V ereine zwei neue 
Verlagsartikel übergeben , G ü n t h e r  „ ü b e r  den Deutschen U nterricht auf 
G ym nasien“  und S c h i f f l i n  „w issenschaftliche Syntax der Französischen  
S p ra ch e:“  die B e u r t b e i l u n g  des erstem  (fü r  das Museum oder die  
G en eral-V ersam m lu ng) übernahm Oberl. C a d e n b a c h  zu E s s e n ,  die 
des zweiten Oberl. C a s p e r s ,  Oberl. B l u m b e r g  von W a r e n d o r f ,  Oberl. 
M ü l l e r  und Dr.  S c h i p p e r  von M ü n s t e r .

Der z. Präses fragte darauf a n , wer V o r t r ä g e  f ü r  d i e  n ä c h s t e  
G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  zusage, wobei bestim m t w urde, dass die zu 
haltenden Vorträge wo möglich einige Z eit vorher dem künftigen Präses 
angezcigt und die T itel derselben in der Einladung sollten angegeben
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w erden. Es m eldeten solche an: Oberl. S c h n e e m a n n ,  „ N a c h w e i s ,  
d a s s  d e r  H e b r ä i s c h e  S p r a c h u n t e r r i c h t  d e m  Z w e c k e  d e s  
G y m n a s i u m s  d u r c h a u s  f r e m d  i s t ; “ Oberl. L e y  über e i n e n  m a -  
t h e m a t i s c h e n  G e g e n s t a n d ;  Prof. G r a u e r t  über d i e  T r a d i t i o 
n e n  v o m  T o d e  d e s  R e g u l u s .

VIII. Dr. S c h i p p e r  hielt einen freien m ündlichen Vortrag über 
d i e  R a n g o r d n u n g  d e r  S c h ü l e r  n a c h  i h r e n  C o in p o s i t i  o n c n. 
Das an m anchen Gymnasien bestehende H erkom m en, die Rangordnung 
der Schüler nach m onatlichen L a t e i n i s c h e n  Compo.silionen zu bestim 
m en , habe verschiedene N achtheile: die zuletzt sitzenden Schüler hielten  
sich gleichsam  für berechtigt zu geringem Fleiss und ungeziem endem  Be
tragen ; ihr Ehrgefühl werde so oft ein Frem der oder ein L ehrer, der sie 
n icht nach den Com positionen geordnet, in die Klasse trete, tief gekränkt, 
und gehe häufig verloren; die letzten Schüler, namentlich in zahlreichen  
K lassen , süssen fern vom L ehrer, würden deshalb oft wenig berücksich
tigt und hörten das V orgetragene unvollkom m en; dieser übcle Einfluss sei 
□ och entsch iedener, da bei bloss Lateinischen Com positionen die Ord
nung der Schüler mit geringer Abänderung dieselbe b le ib e ; die Erfahrung 
bestätige diese schlim m en Folgen in Bezug auf F leiss und Betragen: daher 
sei es rathsam , die Ordnung entw eder nach Com positionen in  a l l e n  
F ä c h e r n  oder nach irgend einem ändern Maassstabe zu bestim m en: 
ersteres M ittel helfe den Uebelständen grossen Theils a b , und bewirke 
auch zugleich , dass die Schüler gleichm ässigern Fleiss auf alle Fächer  
▼erwenden. Die Discussion über diesen und die folgenden Vorträge musste 
w egen Mangels an Zeit unterbleiben. Nur bem erkte Oberl. B u d d e b e r g  
zu E s s e n ,  dass am dortigen Gymnasium Com positionen in m ehreren  
Fächern Statt fänden; Oberl. M ü l l e r  hielt überhaupt die Rangordnung 
nach Com positionen für unzweckm ässig, Rector K e r l e n  für das G eeig
netste die Ordnung nach dem Ausfälle der Censuren.

IV . Oberl. L e y  gab über den obengenannten Vorschlag de« Gymn. 
Dir. K a t z f e y  in Bezug eines a l l g e m e i n e n  m a t h e m a t i s c h e n  L e h r 
b u c h e s  Bericht und G utachten. Die Erörterung darüber wurde der näch
sten General - Versammlung Vorbehalten ,  um so mehr als der Verf. jetzt 
gegenwärtig zu sein durch Krankheit verhindert war.

X . Nach einer Pause legte Oberl. G r a s h o f f  das so eben erschie
nene erste Heft von R o s t ’s v o l l s t ä n d i g e m  W ö r t e r b u c h  d e r  
K l a s s i s c h e n  G r ä c i t ä t  v o r , und theilte über Einrichtung und Tendenz 
desselben Manches m it; ersuchte die A nw esenden, dem V e r f ., nach dessen  
W u n sch e, Beiträge für das W erk zu send en , und fragte a n , ob der V er
ein bei den höhern Behörden den Antrag stellen dürfe, dasselbe den Gym
n a s i a l  - Bibliotheken zu schenken. Man fand rathsam , bevor Letzteres ge
schehen k ö n n e , eine Recension des ersten Heftes für das Museum zu 
veranlassen, und Oberl. G r a s h o f f  übernahm es, dazu d en  Prof. G ö l l e r  
in Cöln zu verm ögen.
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X I. Im Aufträge des Cons. Raths W a g n e r  zu M ü n s t e r  berichtete  
P rof. G r a u e r t  über die L o c i  m e m o r i a l e s  d e s  Dr .  R u t h a r d  zu 
B r e s l a u ,  die sich anschliesseo an dessen „V orsch lag und Plan einer 
äussern und innern Vervollständigung der gram maticalischen M ethode, 
die klassischen Sprachen zu lehren“  (w elcher in der G e n e r a l-V e r 
sammlung um Ostern 1840 besprochen ist: s. das Protokoll darüber 
N r. X . ) ;  und gab die Einrichtung derselben a n , m it Bezug auf die ge
druckte Erklärung des Verf. und das Schreiben des W estfälischen Provin- 
c ia l-  Schul -C ollegium s an die Gymn. Directoren der Provinz.

X II. G jm n. Dir. S ö k e l a n d  las einen Aufsatz über L a t e i n i s c h e  
n t i l - U e b u n g e n  v o r , unter dem T itel: Latine scribendi exercitationes 
in Gymnasiis iis finibus circum scribendas esse , ut discipuli in antiquitate  
penitus cognoscenda non im pediantur, sed adiuventur: mit offener Erklä
rung über die Veranlassung dazu.

XIII. Gymn. Lehrer W e d e w e r  von C o e s f e l d  trug eine Abhandlung 
vor über d i e  C h a r a k t e r e  d e r  i n  d e r  A e n e i s  h a n d e l n d  a u f t r e -  
t e n d e n  P e r s o n e n  (ein Bruchstück aus einem grössern W erke über Ho
m er , V irgil und T . T a sso ):  eine Hauptperson sei wesentlich in jedem  
E p os, ausgezeichnet durch eine Fülle grösser heroischer E igenschaften; 
Aeneas genüge den Anforderungen an den Helden eines Epos n ich t; er 
habe zu wenig Selbständigkeit, sei nur das W erkzeug der G ötter, sein  
Charakter mehr als m enschlich, indem  er alle Tugenden um fasse; deshalb  
lasse er uns ohne T h e i lu a h m e ;  —  die Anzahl der Personen in einem  
Epos hange ab von der Beschaffenheit der H andlung: die Aeneis biete w eni
gere vollständig entw ickelte Charaktere als d ie Ilias und O dyssee; zu den  
vollständig entwickelten gehören Turnus und D id o , und sie erregen gros- 
ses In teresse, von den höhern W esen seien nur Juno und Venus scharf 
ausgep rä g t;  —  aus Allem fo lg e , dass Homer in der Charakterzeichnung  
w eit über Virgil steh e , jener mehr drastischer D ichter se i, dieser mehr 
beschreibender, jener ein mehr schöpferisches T alent besitze als dieser.

X IV . Oberl. H ü p p e  von C o e s f e l d  las einen Aufsatz vor über die 
L e c t ü r e  m i t t e l h o c h d e u t s c h e r  D i c h t e r  a u f  G y m n a s i e n .  Er 
hob zuerst die innern Vorzüge derselben hervor: als Deutsche Dichter  
ständen sie uns näher als die A lten; die gesamm ten Anschauungen, d ie  
Gem üthswelt und der ganze Charakter beider seien sehr verschieden; d ie  
Sprache der genannten Dichter sei gerege lt, reich und bildsam ; das L e
sen derselben befördere die Kenntniss des M ittelalters. Ferner wies er  
hin auf ihre grosse bildende K raft, indem sie richtigere Kenntniss der 
neuhochdeutschen Sprache bew irken , Herz und G em ülh veredeln und er
beben durch ihre grossartige Ideenw elt, das ästhetische Gefühl allseitiger  
b ild en , und die n o tw e n d ig e  Grundlage der neuern Romantik sind. Hier
au« wurde der Schluss g ezogen , dass es w ü n sch en sw ert s e i ,  die genann
ten D ichter m ehr, als b ish er, auf Gymnasien zu le sen ; dazu solle die 
Zeit gewonnen w erd en , indem  man eine w öchentliche Stunde der

19 *
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philosophischen Propädeutik  entziehe; auszuwählen dafür sei ein Epos (die  
N ibelungen) und L ied er , von letztem  aber nur im mer ein G anzes, d. h. 
so lche L ied er , in denen sich die E igen tü m lich k eit des Dichters bestim m t 
ausspricht; die Behandlung müsse sprachlich - ästhetisch sein.

Ferner wurden für die jetzt neu hinzugetretenen Gymnasien Secretaire 
gew ählt, zur besondern W ahrnehmung der V ereins -  A ngelegenheiten , und  
zwar: für A a c h e n  Oberl. M ü l l e r ,  für C l e v e  Ober!. F e l t e n ,  für 
C ö l n  Oberl. L e y ,  für D o r t m u n d  O berl. W i l m s ,  füi* D ü r e n  Oberl. 
P ü t z ,  für D ü s s e l d o r f  Oberl. G r a s h o f f ,  für E l b e r f e l d  Oberl. F i 
s c h e r ,  für E s s e n  Prof. W i l b e r g ,  für T r i e r  O berl. S c h n e e m a n n ,  
für W a r e n d o r f  O berl. B l u m b e r g ,  für W e r d e n  Rector H e l m s i n g ,  
für W e s e l  Prof. F i e d l e r .  —  Nachdem  noch einige gesellschaftliche A n
ordnungen für den M ittag, Nachm ittag und Abend getroffen w a ren , wur
den d i e  S i t z u n g e n  g e s c h l o s s e n .  Darauf vereinigten sich fast alle 
A nwesenden zu einem g e m e i n s c h a f t l i c h e n  M i t t a g s m a h  1 e ,  w obei 
sich allgemein eine sehr frohe Stimmung kund gab. W egen des Posten
laufs reisten bereits am Nachm ittage eine ziem liche Anzahl M itglieder ab: 
die übrigen brachten den Abend in heiterer G eselligkeit beisam m en zu. 
A lle aber schieden m it lebhafter Befriedigung über die Beschaffenheit und  
den Erfolg dieser Versam m lungen, w obei das regste Interesse und d ie  
allgem einste T heilnahm e hervorgetreten waren.

Im  Ganzen waren bei diesen Versam m lungen a c h  t u n d  v i  e r z i g  
M i t g l i e d e r  gegenw ärtig, viele andere gegen ihren W illen  durch uner
wartete Hindernisse abgehalten. Die Anwesenden w aren , nach der von  
H rn. Buchhändler B ä d e k e r  freiwillig gedruckten und an die M itglieder 
vertheiltcn L iste , folgende: aus A a c h e n  O berl. Dr. J. M ü l l e r ;  aus 
A r n s b e r g  O berl. F o c k e ,  C onsistorial-R ath K o o p ,  O berl. P i e l e r ,  
GL.  Dr.  S c h u l t z ;  aus C l e v e  O berl. F e l t e n ;  aus C o e s f e l d  O berl. 
H ü p p e ,  GL.  J u n k m a n n ,  Gymn. Dir. Prof, S ö k e l a n d ,  Oberl. T e i -  
p e l ,  GL.  W e d e w e r ;  aus C ö l n  O berl. Dr. L e y -, aus D o r t m u n d  
O berl. W i l m s ;  aus D o r s t e n  GL.  Dr.  L ü t k e n h u s ;  aus D u i s b u r g  
Sch. A. Cand. H a r d t ,  GL.  K ö h n e n ,  Sch. A. Cand. S c h w a l b ;  aus 
D ü r e n  Oberl. P ü t z ,  O berl. R e m a c l y ;  aus D ü s s e l d o r f  O berl. G r a s -  
h o f f f  GL.  Me n r i ;  aus E l b e r f e l d  Oberl. Dr. F i s c h e r ;  aus E s 
s e n  Oberl. B u d d e b e r g ,  Oberl. C a d e n b a c h ,  Caplan und Religions
lehrer F i s c h e r ,  Sch. A. Cand. Dr. F u n k e ,  Sch. A. Cand. J a h n s ,  
O berl. L i t z i n g e r ,  Pfarrer M a a s s ,  GL.  Dr.  R o e d c r ,  Gymn. Dir. Dr. 
S a v e l s ,  Prof. Dr. W i l b e r g ;  aus M ü h l h e i m  a. d. R. Rector Dr. K e r -  
l e n ;  aus M ü n s t e r  Prof. B u s e m e y e r ,  Prof. Dr. G r a u e r t ,  Sch. A. C. 
K l e y m a n n ,  Oberl.- L a u f f ,  GL.  Dr.  S c h i p p e r ,  Sch. A. C. Dr. W e -   ̂
s t a r p ;  aus R e c k l i n g h a u s e n  O berl. B e r n i n g ,  O berl. C a s p e r s ,  GL.  
P ü n i n g ;  aus T r i e r  Oberl. S c h n e e m  an n;  aus V r e d e n  Rector O f f e n -  
b e r  g ; aus W  a r e n d o r f  Oberl. B l u m b e r g ;  aus W  e r d e n  a. d. R. Rec
tor H e l m s i n g ,  C onrector W e s t h u c s ;  aus W e s e l  Prof. Dr. F ie d le r .





M ü n s t e r ,  g e d r u c k t  b e i  Fr .  R e g e n s b e r g .



3m Betlage bet X fceif|u tfl’fd;en Sudjfjanblung in S J tü ltf te r  ifi erföienen:

U e b e r  b i e  ( Spr a c^ c
ber

gtd m t f # e « <g p { f c t,
25 on

Dr. S. -Ä o n e.

SRebft e i n e r  9 U d ) f c f ) r i f t
ü b e r  bte

b e t  9 tp m t f d ) e n  (gp ifer*
SSon

9)rof. Dr. SB. £. ©rauert .
©r. 8. 1840. ©e^eftet 1 Sitylr. 6 ©gr.

©iefe ©cfjrift jeigt in ifyrem erjten S te ile ,  übet bie (Spraye ber t&miföen
öp iter, bafi bte latetnifdx* ©ptadje intern ganjen S a u e  unb SDScfen nad) für ben 
£etam eter urfprünglid) wenig geebnet w a r , unb bte ®id)ter fiel) beSfyalb tielet 
unb gefügter SDiittel bebienen m ußten, um bie ftets fo bewunberte © lätte unb 
SoUenbung bet gorm  ju erretten. 25er S3eroei6 wirb buref) eine ganj inö Gin; 
jelne gebenbe Prüfung ber ©ecltnatienS: ,  (Jonjugationö; ,  Xbieitungä: unb 3u: 
fantmenfe^ungSs form en geführt. ®er jweite SStjeiC, über bte SO?etrtf ber r5mifdE)en 
(Jpifer, en tbot bie 2fnroenbung ber gewonnenen SRefuItate auf bte ©efdjidjte ber
eptfd)en 9>oefte ber SRömer unb itjrer Siteratur überhaupt. 2?ie ©cfyrift tyat forait
jbeilS eine" rein roifTenfdEjafciic^en, t^eilö einen prafnfcfjen 3w ecf, unb ift fefjr 
roi^tig für Seben, ber lateinifdje ©pradje unb Literatur bocitt, fo wie auej) über= 
Jjaupt für VUe, welche für btefelbe Sntereffe tyaben.

gem et etfcfjienen in bemfetben SBetlage:

B u d d e ,  F r a n z ,  Chrestomathie zur G eschichte der deutschen Sprache und 
P oesie  für die oberen Klassen der Gymnasien. Mit grammatischen und. 
m etrischen V orkenntnissen, und einem W örterbuch. 2 Thle. gr. 8. 1829
— 1830. Erster T h l.: Von Ulphilas bis Haller. 1 Thlr. 8 gr. Zweiter 
Thl.: Dichter neuerer Zeit. 1 Thlr. 4 . gr. Seibe S te ile  2 S^ lr. 12 gr.

C e l s i ,  A. Corn., de m edicina libi\i octo, quos potis.simum ad Leon. Targae 
recensionem  in scholarum usum accom m odatos, additis quibusdam indici- 
bus edidit J. H. W a l d e c k .  8. 1827. G eheftet 20  gr.

<5$ r e 1t o ma t t > i e ,  lateinifdje unb beutfd&e, jum ©ebraud) bet brei erften .Klaffen 
bet ©pmnajten. Starte »on 3* Ä ö n i g  neu unbearbeitete unb »erbefferte
Auflage. 1818. gr. 8. 1 5Ef>tr. 4  gr.

®t *<I &of f ,  S ern ., £antaudj bet ^3oetif für ©t>mnaften. gr. 8. 1832. 18  gr.
K a lth x t f f ,  Dr. Job. H ., Handbuch der hebräischen Altcrthiim er. gr. 8 .

1S40. 2 ßthlr.
Ä if t e t n a J e t ,  3 - , # • /  9ned)tfdje ©dfjulgrammatif. SJierte »om $Prof. Dr. SEBienS 

butdjauß umgeatb. 2fuög. gt. 8. 1840. 18 gr.



£ tf le m a £ e t, 3-/ •£•/ Itetoere lateiniföe ©pracfclefcte; günfte, »on © . S ie c h  
f to f burd&au« umgearbeitete Auflage. 8. 1837. (14y2 Sogen.) 8 gr.

Aufgaben jum Ueberfefcen aus bem ©eutfdfjen tn’S Cateinifdje, unb aus bem 
£ateinifcf)en in’« ®eutfd)e (nebfl einem bcutfef); lateinifefjen unb lateinifd  ̂ beut: 
fdjen SBötterbudje). <$in Uebungöbudf) ju  .Riftemafer’6 fleinerer tatein. ©praA* 
le$re. SJon © . 2 )te d $o f unb 3 . >£ölJer. 8.1838. (21 y2 Sogen.y;12 gr.

£ 6n e , Dr. 3* St., lateinifdfte ©dfjul: ©rammati? für bie unteren .Klaffen. gr. 8. 
1834. 18 gr.

— Ueber bie SBortftettung in ber tatetn. ©prad&e. gr. 8. 1831. 10 gr.
£ ä < f e n $ o f ,  3- 2fnfang$grünbe ber 23ucf)ftabenred&nung unb 2Clgebra. 8. 

1828. 10  gr.
— 2Cnfang$gränbe ber ©eometrie. 2 Steile mit 10  ©teintafeln. 1830. 1834.

' 1 2 t)lr.

— Setytbudfj ber m^ematifd^en ©eograpfyie für ©rjmnaften. SOlit 5 ©teintafeln,
gr. 8. 1833. 16 gr.

S t a b e r m a n n /  4?. £•/ ©ammlung gricdfjifd̂ ec 2Burjel»Srter. 3 um ©d&ulge- 
braudje. gr. 8. 2 . perbeff. 3Cu6g. 1827. 8 gr.

—  ©ammlung latetnifcfyet SBurjelroÖrter. 3um ©djulgebraudfoe. © ritte  »erbeff. 
Äuflage. gr. 8. 1824. 6 gr.

— geiftlidje Sieber, nebfl einigen ©ebeten unb Citaneien, jum gotteöbienftlicfcett
©ebrauefce für EatJjoltfrfje ©^mnaften. ©ritte 2CufI. gr. 1 2 . 1838. 12  gr.

SJlelobien ju benfelben üon $>rof. Dr. (Sberty. SBie»*- o- i3 * 1838. 6 gr.
# o g g e l ,  <5aSp., baö jwifUjtn tforot unb SBebeutung in ber ©pradje.

®ie ÄuSbilbung bei ©inneö int SOlenfdjen. 3 »ei 2Cb$anblungen. 8. 1833.
14 gr.

— Seitrag jur redeten SSSürbigung bei formellen in ber ^oefte unb beä 2Cccents
unb ber Q uantität im Catetntfdjen unb @ried£)ifd)en, als Einleitung jur aijeocie 
bet ©tropfen. 8. 1837. 6 gv.

Stoebig,  Dr., Cetjrbucf) ber Staturgefdfoidjte für ©tjmnaften. 8. 1824. 20 gr.
© a l l u f t ’S SBerEe, lateinifd) unb beutfdj, von 3- <51;. ©d&lüter.  2 Sß&eile. 

1818. 1  £&lr. 12  gr.
© i e m e r « ,  SReligionöi^anbbud^ ffir fat^ol. ©^mnaften. 2 £&le. 1. SStjeit: 

jDie ©laubenßletjre. 2 . Zfyeil 2>ie ^flidjtenletjre. 3 »eite »erbefferte 2Cu6gabe. 
gr. 8. 1835. 1 5Ef)lr. 8 gr.

— tfbfjanblung übet bie allgemeinen Sigenfdjaften beö beutfdfjen ©til* für ©9m:
najien. gr. 8. 1839. 8 gr.

© ö E e l a n b ,  Ceon., über bie 83er$5ltniffe unb SBo&nftfce ber beutfdjen SSfilfer 
j»ifd)en bem Styein unb ber SBefer ju r 3eit ber SRÖmerEriege in SDeutfrf»lanb. 
gr. 8. 1835. ©ety. 10 gr.

S t e i n e t ,  3-, Eb^anblung über bie ttic&tigften SRebeftguren. 8. 1802. io  gr.
SEerensen ’ 6 ßuftfpiele: baö S0läbdE)cn von 2£nbroS unb ber <5unuc$e, »erbeutet 

von 3 . 6 $. © $ l ü t e r .  8. 1818, 16 gr.
S B ü l l n e r ,  Dr. S ran5/ über Urfprung unbUrbebeutung ber fprac^lidjen formen, 

gr. 8. 1832. 2
— über die Verwandtschaft des Indogermanischen, Semitischen und Tibeta

nischen, nebst einer Einleitung über den Ursprung der Sprache, gr. 8.
1838. 1 Thlr. 4 gr.



6. Epigraphische M ittheilungen zur G eschichte der Rö
m ischen Legionen in den Rheinlanden, in Bezug auf 
die Schrift des Grafen B o r g h e s i  über diesen G e
genstand, von Hrn. Prof. Dr. F i e d l e r  in W esel . 190

7. Rede des h. Basilius des Grossen an christliche Jüng
linge über den rechten Gebrauch der heidnischen  
Schriftsteller, übers, und erläutert von F . A. N ü s s -
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a. Die Rheinprovinz, b . Die Provinz W estfalen, c. Die 

Provinz Brandenburg, d. Die Provinz Sachsen. 211— 232 
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H. U n i v e r s i t ä t e n .
1 . Frequenz derselben im Som m er-S em . 1 8 4 0 , resp.

im  W in ter-S em . 1 8 40/4i .................................................... 236
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Von dem „ M u s e u m  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f ä 

l i s c h e n  S c k u l m i i n n e r - V e r e i n s “ wird jährlich ein  

•SläGjfc»»
^  Band, beiläufig 25 Bogen stark , in zwei Heften erschei-

ncn. Der Preis eines Bandes ist auf 1%  T blr. festgesetzt.
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