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Yorwort zum II. Band.

Wie die Gescliichte der Cultur iiberhaupt, so leidet 
insbesondere die Gescliichte der antiken Erziehung und 
Bildung untor eincr wesentlichen Schwicrigkeit. Es ist der 
Forschung nur selten moglich, die volle und reife Ent- 
wickelung des Bcstandes und das Gewordene selbst zu er- 
fassen, den Zusammenhang aller Erscheinungen, Einrichtun- 
gen und Neugestaltungen nachzuweisen und in Rechnung 
zu bringen. Und doch muss die Cultur des Alterthums ais 
ein zusammenliangendcs Ganze betrachtct werden. Aber die 
Ueberlieferung deutet iirnner wieder auf andere zerstreute 
TrUmmer liin, auf neue Findlinge zwisclien den klaftenden 
Liicken, die ganz dazu angcthan scheincn, eine befriedigende 
Einsicht in den Gesammtbestand zu verwehrcn, unsern Eifer 
fur Erganzung und Verbindung der erhaltenen Reste ab- 
zuschrecken und die ermunternde Hoffnung auf eine har- 
monisclie Perspektive am Ende der Miilien gar zu vereiteln.

Anstatt eines einzigen grossen geistigen Zusammen- 
hanges, wie er fur einzelne verwandte Gebiete durch klaren 
Fluss der Quellen und offenkundige Fortbildung der be- 
treffenden Institutionen und Eigenthumliclikeiten langst ge- 
sichert und anschaulich dargestellt werden konnte, lassen 
sich auf unserem Felde yielfach die den modern en Verhalt- 
nissen ungefahr entsprechenden Kategorien nur unvollstandig 
wiedergeben und mit diirftigen Belegen ausstatten: obendrein 
in steter Sorge, dass bei der lockenden Vergleichung des 
Modernen mit dem Antiken etwas in das Alterthum hinein- 
gedichtet werden konnte.

Wir sollen aber das Alterthum aus den vorhandenen 
Schriften und Kunstdenkmalern erklaren, ohne mehr wissen
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zu wollen, ais was sicłier sieli begriinden lasst. Uni das bereits 
Gefundene nicht wieder zu verscliiitten, muss dasselbe durch 
bedachtige Forschung fortwahrend vermehrt und sein Besitz 
gesichert werden. Schon der ungelieure Umfang der Quellen- 
literatur bedingt eine unablassige Sichtung und Vervoll- 
standigung des Materials. Leider sind diese Quellen, abge- 
sehen von einem mehr antiąuarischen Detail, von zu un- 
gleichem Werth, ais dass bei verschiedenen Einzelheiten, 
wie Mittel des Unterrichts, Formen desselben u. dgK eine 
genaue Abschatzung ilirer Bedeutung moglich ware. „Litś- 
ratur ist das Fragment der Fragmente“, lieisst es in G btlie’s 
Sprlichen; „das Wenigste dessen, was geschah und ge- 
sproclien worden, ward geschrieben, vom Geschriebenen ist 
das Wenigste ubrig geblieben“. Grosses und Schones, wie 
Schlechtes und Yeraclitliches birgt sieli oft unter gelegent- 
liclien, nicht seltcn niissverstandeneu Aufzeichnungen spatge- 
borener Stilisten und Lexikographen, Welcher Unterschied 
alsdann in der Ausbeute ethischer Schilderungen, je nach- 
dem es sieli um eine Stelle aus Aristoplianes, Menandros, 
Terentius oder um eine Mittheilung des Lukianos, Philo- 
stratos, Libanios liandelt!

Der gebildete Laie will aber greifbare Resultate; somit 
ist man bekanntlich in unsern Tagen sehr darauf aus, auch 
die Ergebnisse der Alterthumswissenschaft zum Besten der 
Gebildeten in „populare Formen “ zu fassen. Und ohne 
Zweifel erlangt aucli das Geschaft der historischen und 
philologischen Forschung, wie schwierig und miihevoll es 
ist, neuen Reiz und vielfache Fórderung durch die Aner- 
kennung, welche solchen Bestrebungen nicht selten in wei- 
teren Kreisen zu Theil wird. Wichtige allgemein mensch- 
liche und auch die Neuzeit interessirende Zustande und 
Eigenthumlichkeiten der hellenischen und der rbmischen 
Culturentfaltung in lebendiger Wechselwirkung vorzufiihren, 
ais wirkungsvolle Ganze und nicht ais vergilbte, den Ge- 
lehrten-Schubfachern entnommene Notizen, bleibt immerhin 
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anerkennenswerth. Nur kann man in Betreff der vielbc- 
lobten popularen Form wohl auch anderer Ansicht sein. 
Die Erforschung des Langstvergangenen muss, um sicher 
zu gehen, auch die scheinbar geringfiigigsten Nachweise 
festhalten und manches verbogene Blattchen vom Roste der 
Jahrhunderte behutsam saubern, beziffern und in Reihe 
bringen. Mit der geschmackvollen Darstellung allein ist’s 
nicht gethan. Die Liicken und Graben, die sieli quer Uber 
den Weg ziehen, werden noch auf lange hinaus zu be- 
dachtiger Vorsicht mahnen: aber auch nach den grossen 
Schnittern, die vorausgegangen, gibt es noch Arbeit genug 
fur emsige Aehrenleser.

So durften wir die durchlaufende Zugabe der griechi- 
schen Namen und Belege zu den deutschen nicht von kur- 
zer Hand abweisen. Gewisse ganz eigens geartete Verha.lt- 
nisse lassen sieli, ais Fingerzeig der Sprache, nur mittelst 
einer Veranschaulichung amWorte selbst erbrtern und nach- 
weisen. Der wissenschaftliche Leser wird aus diesem Grunde 
schwerlich an den zalil reichen unserer Darstellung einver- 
leibten Originalausdriicken und beweiskraftigen Stellen der 
Autoren argerlichen Anstoss nehmen, wie jener, in der 
Sachc selbst wohlmeinende Recensent der „Europa-Chronik“, 
Leipz. 1864, No. 18, der voni popularen Standpunkte aus, 
allerdings mit dem besten Eifer fur den Gegenstand, ein 
Bedenken gegen unsere „schwerfallige philologischeRiistung“ 
ausgesprochen.

In Bezug auf die durchgangige Verbindung des Romi- 
sclicn mit dem Griechischen, und warum das letztere jeder- 
zeit den Vorrang behauptet, bedarf es wohl keiner Erkla- 
rung. Die gesammte Cultur des Alterthums bleibt unklar 
und fiir gewisse Absclmitte undarstellbar, wenn man die 
Briicke zwischen Griechenland uud Rom abbrechen wollte. 
Die Momente des Unterschiedes selbst diirften gerade in 
der zusammenhangenden Betrachtung beider, nach unserer 
Anordnung des Stoffes, von selbst in die Augen springen.
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Auch diirfte wohl die innere Zwiespiiltigkeit und ein prin- 
zipieller Gegensatz im echten Romischen zum Hellenischen 
solchergestalt mit dem geringsten Aufwand an Schilder- 
ungen und Nachweisungen zu einem berechtigten, der 
Wahrheit móglichst nahe kommenden Ausdruck gelangt sein.

Der. Plan des ganzen Werkes war langst im ersten 
Bandę vorgezeichnet; damach ist die Aufgabe des vor- 
liegenden Bandcs klar: er soli die Selmie im engeren Sinn, 
gegenuber der Pal astra und der leiblichen Ausbildung, odei’ 
die Knabenschule fur den musischen Unterricht zur An- 
schauung bringen; also dasjenige, was man in unseren 
Zeiten unter Elementarunterricht gewóhnlich versteht.

Binnen Jahresfrist soli der Druck des dritten Bandes 
beginnen, welcher die Ephebenbildąng und den hóheren 
Unterricht in sich begreift und zu dem das verarbeitete 
Materiał nocli einiger Erganzungen hauptsachlich aus Jn- 
schriften bedarf. Manches jedoch, was hier vielleicht ver- 
misst wird, ist nach dem anfanglichen Piane fur den 
letzten Band aufgespart, fiir die Darstellung des iiblichen 
Abschlusses hełlenischer Jugendbildung. Alsdann wird auch 
eine Rcilie von liistorischen Parallelen und Vergleichungen 
nicht unwillkommen sein.

I)er Verleger bat iibrigens ausdrucklich erklart, dass 
er entschlossen sei, die Abbildungen zu den sammtlichen 
Abschnitten, angefangen von den Knabenspielen. des ersten 
Bandes bis zu den Exercitien der Epheben im dritten Bandę, 
ais artistische Beilagen zu diesem letzten Bandę anfertigen 
und gleichzeitig mit ihm erscheinen zu lassen.

Ein ausfiihrliches und mit Sorgfalt angelegtes Wort- 
und Sach-Register ist dem vorliegenden Bandę beigegeben. 
Dasselbe diirfte geeignet sein, ebenso den Reichthum des 
Inhalts aufzuzeigen ais im Nachschlagen iiber didaktische 
Einzelheiten den Leser zu unterstiitzen.

Tutzing am Wiirmsee im August 1874.
Der Yerfasser.
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W KRAKOWIE

§ 1-

BegrilT der hellenisclien Biidung (łtatjata).

IlatSsta bedeutet urspriinglich Knabenerziehung und Knabenbil- 
dung, ist jedoch weiterhin in der Sprache der Hellenen das einfache 
und vielsagende Wort fur Erziehung und Unterricht, uberhaupt fur 
Biidung fyorgl. Bd. I, S. 194 ff.j. Den allgemeinen Begrifl wie 
dessen praktische Bedeutung in sich schliessend bezeichnet das Wort 
geradezu auch die sittliche Biidung der Jugend.

Ausgehend vom Spici (7tat5ta) gelangtc die hellenische Ju
gend (rcatSe;) auf dem doppelten Wegc der korperlichen und musiscben 
Uebungcn zu jener crnsten, planmassigen und harmonischen Ausbil- 
dung, die in dem Worte itatSeta ihren Ausdruck sowohl fiir die Ju-

naiSta, nai£eiv, icafyvtov, vergl. I, 6 ff. 198; scherzhaft klingt an Mit [ii] 
nataOetę ou na iSeńerat, entsprechend dem bekannten Verse des Menandros ó pi, 
Sapelę av8p<onoę ou naiSeuetat. Im stiirksten Sinn, entsprechend unserm Bgegerbt“, z. B. 
bei Horat. Epod. 4, 3 Hibericis peruste funibus latus. Zu der Stelle Pausan. VI 
10, 2 bat schon K. O. Muller, Kunstarchaol. Werke I, 9 conjicirt <n nai itaii rip 
en apotpou. Piat, de legg. VII pag. 798 C. ort Toutouę dvdpti) rouę naiSac toóę ev 
ratę natSiai ę ve(uTepi^ovraę erepouc avSpac r<I>v epnpoafiev yevea$aŁ naiSaw ark. coli. p. 
803, D. Aristot. Polit. VIII 4 med. ort pćv ouv Set tonę veo'ję pi] naiSiac evexa nat- 
6eueiv, cuz ou yap natjouai pavfrdvovt(C*  psra X'jn>;{ yap pd^łjaię m\,
Ding. Laert. II, 8, 80 fp. 52 ed. F. Didot.) aXXa npóę S<uzpdr>]V pev e!ntv (ó Api- 
aunnoj) tjXflov naiSeiaę ev»x«v, npóc 8e Aióvjaov naiSidt. Athen.X, 86, p. 457, F, 
eiare t>;v nai3tav pij aazenroy ouaav prpejpa yly^eoftai tłję ezaarou npóc nai3tiav oiztió- 
Tjjroę. Dio Chrysost. or. IV, ed. L. Dind. I p. 69 xaXouat Se ol noXXo't tajrqv pev 
natSetav, zadanep oipat nat3iav xtX. Ueber die seltene Wortform natSta — pueritia 
vergl. ubrigens H. Steph. Thes.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). p 
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genderziehung (itattJsoot;) im engeren Sinne ais auch fiir die gesammte 
nationale Bildung gefunden bat. *)

1) Perikles bei Thukydides II, 41; Xśym te irasow itóXty tr]ę E/żaoo; itat- 
Seuaiy ewat, eine Selmie fiir ganz Griechenland, magistrant Graeciae.

2) Wie ilenn z. U. der <ptXóX<>YOę von Phrynichos fp. 392 ed. Lobeck) ais
n rcept iraiBetas erklart wird.

3) Hesych. v. itaiSeta" ayieyig, <u<peXipo{ SiSayrp ite:pa, 'loutkaia, cf. Steph. Tlies. und 
Ausdriicke wie itatSeicw irai8adeiv, itaiSeia itaiSeuew, -itatSeia iteitai8eupevoc. Auch rarazt- 
3eupevO!, sc. ypappata — docti; rergl. besonders die Stellen bei Wachsmuth, Ilelle- 
nische Alterthnmskunde II, S. 344, Anin. 4, auch wegen iwuSeustc. Bei Platon bedeu- 
tet itatSeia ausserdem noch die Ausiibung edler Kunst, cf. gympos. p. 187, D /piópevov 
opitóę rolę reTOi»)pśvoi{ p.eXesi te xai perpoic, o Sr] TtatSeia śxXł)d>] xtX. Dazu Alex- 
Kapp, PIatou’s Erziehungslehre S. 100. Aristoteles gebraucht gelegentlich itatSeia xał 
apetyj im Sinne der intellektuellen und moralischen Bildung, Alex. Kapp, Aristot. 
Staatspiidagog. S. 62.

Welche ganz anderc Stellung das Knabenspiel im Alterthum 
einnimmt ais bei uns, das ist im ersten Theil dieses Werkes gezeigt 
worden. Zum tiichtigcn Knaben gebóren einmal Freiheit und Spiel, 
zum hoffnungsvollen Schiller Fleiss, Arbeit, Fortschritt. Nur wird in 
unseren Zeiten so haufig die nachschleppende Natur zu einer noch 
schleppendercn gemacht, und muss der wilde, stiirmische Knabe so 
gut auf die Erholung durch Spiel verzichten und „nachsitzen" ais der 
lesesiichtige, der ohnehin zu viel und zu gerne sitzt.

Demnach bezeichnet itatSsta im engeren Sinne auch die geistige 
Unterweisung, bcsonders bei solchen Schriftstellern, die von Kinder- 
zucht und Jugendunterricht handeln, z. B. bei Platon, aber auch 
die gelehrte Bildung liberhaupt1 2). Im weiteren Sinne dagegen ist es, wie 
das romische disciplina, der Ausdruck fiir alle physischcn und 
ethischen Vermogen der Staatsbiirger, ohne gerade auf die Ju- 
gend oder auf die Gegenstande des Unterrichts beschrankt zu sein, 
also fiir die gesammte Gestaltung oder Bildung derleiblichen 
und geis tigen Anlagen auch der Erwachsenen, die offentliche 
Zucht und Fiihrung aller Staatsangehorigen, uberhaupt, nach Abzug 
der modernen Humanitat, alle feinerc Cultur, wofiir eine spatcrc Ent- 
wickelung die Benennung spcuzZtoę rcatSsia in Umlauf setzte.3)

Wahrend nun die Sprache der Hellenen einen so bezcichnenden 
Ausdruck fiir das Objekt aller Erziehung und Unterweisung besitzt, 
gewahren wir andrerseits, wie die nachsten verwandten Zungen ent- 
weder ganz allgemeine Benennungen aufzuweisen haben, oder auch 
solche, die den Zwcck und die Aufgabe der Erziehung nur theilweise 
bezeichnen; etwa wie die Mebrzabl der neueren Padagogiker das ganze
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Geschaft am liebsten ais ein Unterrichten, ein Lehren oder 
Lernen, mehr oder weniger einseitig und unvollkommen bencnnt. 
Unsere alte Sprache freilich nannte den Lehrer noch Erzieher und 
Zuchtmeister f magazoho, meizoge. vergl. Jacob Grimm, Kleine Schrif- 
ten I, S. 223), und offenbar besitzt auch das heutige „Erziehen“ noch 
immer den entschiedenen Vorzug im Sinne einer harmonischen Aus- 
bildung oder Durchbildung vor andern einschliigigen Ausdriicken; die 
bedeutsame Vorsylbe verleiht eben dem deutschen Worte einen geisti- 
gen Gehalt und weist, gegeniiber der blossen Zucht, zugleich auf ein 
Ziel bin, auf den Abschluss der padagogischen Aufgabe und damit 
hinaus iiber die blosse Fiihrung und aussere Bewegung (aywpj') oder 
mechanische Einwirkung und Dressur. Letztere bezeichnet ais aTiopj 
und itaidaywfizr, oder itatdaTwpa eigentlich die Begleitung und Aufsicht 
des Knabcnfuhrcrs (itatSayaifoj) innerhalb und atisserhalb des elter- 
lichen Hauses; und wcnn einmal Platon die Erziehung definirt ais 
die Leitung und Fiihrung der Jugend zu der von dem Gesetze vor- 
geschriebenen und von den trefflichsten und iiltesten Miinnern gutge- 
beisscnen Lebensweise so lautet die Definition nicht gerade pracis, 
wcnn sie auch ais Erklarung oder Umschreibung des Begriffes ge- 
wiirdigt werden kann, gleich einer anderen: Erziehung ist die mit 
dcm Kindesalter beginnende Leitung zurTugend, und bringt ais solche 
den Wunsch und das Streben herror, ein vollkommener Burger zu 
werden, der gcrecht zu regieren und zu gehorchen weissi) 2).

i) De legg. 11, p. 659, D itaiSeia pev larw f] ital3u»v óXxr ts xal afmfT 
upoi róv uzo tou vópou Xóyov dpdóv eipi;pevov xrX.

*) De legg. I, p. 643, D. E.

Die JtatSsfa wird damit Sache der Freien, im expliciten 
Gegensatze zu den Unfrcicn; es wird bestimmter Grundsatz, dass die 
hohere Ausbildung nur Sache der Ilerren ist, d, b. die apsTłj wird 
zur toZitog], zur blossen Biirgertugend, nicht Menschentugend. 
So wird denn im Dorischen, in Platon’s Staat und selbst noch bei 
Aristotelcs (Polit. IV, 6) die siryśyśta (nobilitas, nicht ganz unser 
„Adel“ und „ Aristokratie") identisch mit natSsfa genommen und um- 
gekchrt. Was aber die angebliche dłjpoTtzr) rcaiSsta bei den Spartanern 
bedeuten soli, bleibt fiir uns zweifelhaft, wenn nicht einfach die ge- 
wohnliche offentliche, drjpooia, gemeint ist. In einer der letzten Perio- 
den des Altcrthums lernen wir unter der Bezeichnung stu rcatSsćaę 
ein Hofamt kcnnen lift rób (3$Xtolh)z<uv x«l iitl TcaiSsćaę (C. J. 
Gr. III, 5900, vergl. Ludw. Eriedlander, Darstellungen aus der Sit- 
tengesch. Roms, I, S. 79, Anm. 3).

1*
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Man darf also nicht etwa itatSeta und aywjłj in einer Weise 
zusammenfiigen, wie Wachsmuth gethan, Hellenische Alterthums- 
kunde II, S. 344, wenn auch dic spateren Schriftsteller den Unter- 
schied viclfach verwischcn, wie z. B. Plutarchos, Kleoin. 11 rr'v

aY<o}7jv, oder wenn die Lexikographen in bekannter Weise das 
eine Wort mittelst des andern glossiren*).

Mit einem solchen Begriffc und dcssen biindiger Bezeichnung 
war der Grieche, Dank seiner Sprache, nicht so fast genothigt, gleich- 
wie der Romer, die Ilauptmomcntc der Erziehung wo moglich durch 
gewisse Doppelausd rticke hervorzuheben, wie cducatio atquc in- 
stitutio = Erziehung und Unterricht, ais vielmehr im Stande, selbst 
die wichtigercn Namen fiir Lehrer und Erziehcr, fiir Aufseher und 
Leiter des Unterriclitswescns, aus derseiben Wurzcl abzuleiten und 
damit cinfach und bcstimmt das crstc und nachstc Objekt der Lchr- 
thatigkcit zu bezeichnen, z. B. uatSeoTai, itai6otp[(3at, iwwayorfot, irai- 
i5ovop.<r. u. a.

Ausgehend von Ttatę umfasst also dic hcllcnischc rcadJeia dic ge
sammte physische und psychischc Bildung des Knabcn, wabrend die 
romischc cducatio die Fiihrung oder Lcitung ausdriickt, ontsprcchend 
der a-jwpj. Wenn frcilich in dieser sprachliclien Beschranktheit und 
Einseitigkcit auch schon ein rd nisches Prinzip der vorhcrrschcnden 
Nachahmung und ciner strengen Familicnerziehung erkannt werden 
will2), so gcht man darin zu wcit. Varro nimmt allerdings in der 
bei Nonius s. v. cducere, educare erhaltenen Abstufung educit obste- 
trix, educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister, educit mchr 
der Etymologie gemass ais im Sinne des Sprachgebrauchs, der nicht 
gerade immer dic physische oder friiheste Erziehung, dic ~po(prj neben 
der itatósia damit bczeichnet. 3) Sichcrlieh kann sieli auch kein lateini-

’) Wie Suidas s, v. d-j-eip] keystai zai q fcia r<dv rjdow tou tpóitoj zatazóap.r]3i;. 
Allgemein heisst es noch bei Aristoteles lith. Kikom. X, 9, 8 śz vśou Sł afwyifi op&żjc 
ruyeiz rtpóę apetr^ yaXeitóv zrX. Uebrigens wurde itaiStia durch liebertragung des Be- 
griffes sogar von Pflanz.cn etc. = dtaytufTj gesagt, cf. Steplian. Thes. s. v. rtatStia. Abcr ff 
auch in zusammengesetzten Ausdriicken wie 5taicai3<ZY<i>Yt;v, i,epovtoqo>Yt;.v u. a. schliigt 
der erste Begrift durch; vergl. BiartatSafur^e^ bei Plutarch. Perikl. II in Beziehung auf 
das Aolk, utid die Srjportzr) d-jwfĄ bei Polybios XXV, 8, 1; endlich die Verbindung 
rżj d-fuiyti zat naiSeią bei Strabon IX, 1, 401.

z. B. von Krause, Gesch. der Erzieh. S. 215, A. 1 und nach ihni von Karl 
Schmidt, Gesch. der Padagogik I, S. 17.

3) Cf. Terent. Andr. vs. 274 Bene et pudice eius doctum atque eductum 
sinam coactum egestate ingenium inmutarier? Dazu die Anmerkung von Reinh. 
Klotz in dessen Specialausgabe der Andria Leipzig 1865. 

Pflanz.cn


scher Ausdruck fur Biidung gleicbzeitig und bestimmt auf die andere 
Halfte der natSsta, die gymnastische Ausbildung, beziehen, weil diese 
ja ausserbalb der romiscben Erziehung liegt. Vielmehr entfernen sich 
educatio wie institutio, eruditio wie doctrina von natśsia insofern, ais 
sie keineswegs den Begriff der freien Entwickclung des ganzen Men- 
schen, sondern immer nur einen speciellen des Unterrichts, der Ge- 
lebrsamkeit, Verstandesbildung u. dgl. darstellen, so dass im Lateini- 
schen allmalig sich ein formliches Bediirfniss geltend machte durch 
einen Doppelausdruck oder mittels Subordination eines besonderen 
Begriffes die gesammte natSsta zu bezeichnen. i)

Das Bediirfniss einer engeren Begriffsbestimmung aus der ge- 
sammten itaiSeća heraus machte sich aber auch bei den Griechen in 
der Praxis von selber geltend. So treffen wir besonders bei den 
Autoren der spateren Periode Verbindungen wie Jugendbildner und 
eigcntlicbe Lehrer (itatSeoTat zai 8t8aazakot, Polyb. XXX, 17), Bil- 
dungsmittel und Gegenstande des Unterrichts (naiSsupara zai <5t3a‘jp.a'ta), 
wobei sich allerdings dem allgemeinen Begriffe bisweileu nur aus 
stilistischen Griinden ein specieller Ausdruck beigesellt hat. So wird 
bei Platon der Begriff Tpoipr', Wartung und Pflege der kleineren Kin
der, haufig mit dem allgemeinen natSćta verbunden.2) Nach Aristo- 
teles Eth. Nik. X, 9, 18. 13 soli die Gesetzgebung rrp; Tpoipip zat ta 
sntTTjSsopata rcgeln. Daherfinden wir aisAusdruck fur Erziehungs- 
kosten bei Demosthenes adv. Boeot. 40, 50 ano tou tczoo npotzdę 
zai tpścpsaOat zai natśsóeadat. Weiterhin wird auf ahnliche

0 z. B. educatio et disciplina, Quintil. V, 10, 25; Seneca de moribus 2, ed. 
Haase III, p. 462; educatio doctrinaque puerilis, Cic. de or. III, 31, 125; ibid. 34, 
139 non lingua? soluni, verum etiam ani mi virtutisque magister. Vergl. auch 
Gellius N. A. XVII, 1 (ed. Hertz II, p. 85): qui verba Latina fecerr.nt quique his 
probe usi sunt, liumanitatem non id esso yoluerunt, quod volgns existimat quodque 
a Graecis ęiZav&p<ur:ia dicitur et signiflcat dexteritatem quandam benivolentiamque erga 
omnis homines proiniscam, sed humanitatem appellaverunt id propemodnm, quod Graeci 
■nai3eiav vocant, nos eruditionem in st i t u t i o ne m q u e in bonas artis dicimus. 
Macrob. Sat. princ. in his educandis atque crudiendis sqq.

2J Pliileb. p. 55, D itepl itai3eiav zai tpo<pqv. 1’liacd. p. 107 D ou3ev fap 
allo e^ouaa etę 'AiJou r- śpysrai ttlrpi vq{ itatSeiac re zai rpoęiji. Menex. p.
237, A rqv e’jyeveiav ouv npurroy aur<uv ŚYziup.ia{uipev, Seurspuu Se rpotfłp :c zai rcat - 
3stav. Kriton. p. 50, D stępi rqv rou yevouevoii rpo<p-^v re zai ■rcatSsiay, ev za‘ 
su śiraiSeuthgc ztl. ibid. E ercstSij Se eyetw te zai e£erpatpqs zai eicatSeudiję. De 
rep. II, p. 376, C dpeijiourat ós ouroi zai itai8eudq aovtai riva rpóitou;
Xenopli. Memor. III, 5, 10 rrp EpeySeoię fe rpotpip zai YŚveatv, womit iiberhaupt die 
Zusammenstellung bei Wyttenbach, Animadv. in Plutarch. opp. mor. I, p. 32 sqq. 
zu Yergleielien ist,
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Weise der Uebergang aus der ersten Lebensperiode und der Spielzeit 
des Kindes (tpocpi), rcat&a) zur eigentliehen Erziehung und Lehre 
(itatSeta, fiodhjatę) angedeutet.Mit tpśtpetu == fest und stark machen, 
auch von Pflanzen gcsagt, wird solehergestalt die allererstc Periodc 
der Erziehung passend bezeichnct. Was ubrigens Krause a. a. O. S. 32 
ff. iiber die tpotpr; der Gbtter bemcrkt, dass namlich der Mythos den 
jungen Gottheiten keine eigentliehe Erziehung und Bildung durch 
Unterricht zuschreibe, also kein sondern blosses Tpścpsaftat,
lasst sich nur durch wenig Belcgstellen unterstiitzen, indem uns in 
der Regel die bezcichnete Art von Doppelausdriicken begegnet2), oder 
auch die schon friiber Band J, S. 198 hervorgehobene Zweithei- 
lung der Erziehung ihren gewbhnlichen AustTruck findet. Es 
erscheinen eben friihzeitig ais die beiden Haupttheile der hellenischen 
Erziehung Gymnastik und Musik, fur die leibliche oder physische 
und fur die gcistige oder ethische Bildung, und zwar im wirklichen 
Leben des Volkes; Bliithe und Verfall des gesammten Staatswesens 
hiingen in Hellas zusehcnds von dem kraftigeren oder schlafferen Be- 
trieb der Gymnastik und Musik ab. Wie aber der Gegenstand ron 
dem Philosophen und Padagogen nach den vorhandenen Zustanden 
auch theoretisch ausgebeutet wurde, darauf werden wir wiederholt 
zuruckkommen.3)

*) z. B. von Platon de legg. VII, p. 795, D ev rtai3ia;ę rs zai rpo<pai{ zrk. ibid, 
p. 808 E; cf. Xenopb. Memorab. IV. 1, 4 diratSeorot zai apa9e'ę; ancli fehlt es nicht 
an gelegentlichen Umschreibungen, wie rpe^eatlai ev pad^paoi = iraiSeuesSat, Julian. 
Laud. Const. p. 3, c.; rpacpeię ro'c S<i>zparizO'ę Aójoit, Dion. Halik. Ep. ad Cn. Pomp. 
8; re&pappevo? re zai iteitatBeuplyos AppTan. I, p. 347 Schweigh. ro ev <p
erpacpł; zai euatSeudł] ibid. p. 410. Also ist auch bei Demosth. de cor. § 68 riu 
p-:v ii IleWg rpaęezri, yiupirn doórw me y’ orri zat pizpui das betreffende Wort 
nicht an und fiir sich in verachtlichem Sinne gehraucht.

2) Cf. Aristot. Polit. V, 7 s, fln. eifhapevoi xal itenaiSeup^ot, coli. VII, 12 extr. 
ra pev fap e&ijópezot pazftazoust, rd 8’dzouovreę. Ebenso in der Verbindung der Namen 
von Erziehern, Aufsehern und Lehrern z. B. Plutarch. Alex. 5 rpocpeus zai za^yijz^c. 
Thes. 4 6it'.aTOTł){ zai iraiSaywpóc, ibid. rtai3euTr({ zai SiSaazaAoę. Aemil. Paul 6 eitt- 
ararai zai SiSaazaAot. c. 33 rpoę. zai SiSaaz. zai itaiSay. Camill. 10; Lykurg. 30; 
Perikl. 4 akeiTOjc zai MaazaAoę. Pliilop. 4; Demosth. 5 8t8asxaXcOT zai TtaiSaYurpD. 
Liban. I, p. 375 Reisk, TcatSafiDydw te efzetpev<i>v zai 3i?aazaX<i>v <poj3ouvra>v. Artemidor. 
I, c. 78 itat3afu>YÓ{ zai rpoęek u. s. w.

3) Man rergleiche noch die Stellen Piat. Kriton, p. 50, D pouoiz-j zai
yupMaatizig naiSeuetz. De rep. II, p. 376, E; de legg. II, p. 673, B; V, p. 643’ 
D; VII, p. 795, E; Xenoph. Memor. I, 2, 19 óp<u yap <u<nrep ra rou aalparot epfa rouc 
pq ra siópara dazouzrat ou 5jvapevou? iroitiv, ouro zai ra ep^a rouę pyj rrp

aazouzra? zrż.. Ibid 4, 13 rj pu>uj)v dazTjaat rj n p o a pa & r] a ii ezrmrjaai zrA. 
Antisthenes (Mu 11 ach, Fragm. Philos. Gr. II, p. 292, no. 124); 8s" rouę peAAtwrat



Wir haben es nunmehr in dem vorliegenden Abscbnitt unserer 
Untersuchungen mit dem zweiten Theil der uatSsta zu thun, der 
geistigen Bildung oder der Bildung durch Musenkunst, 
nachdem die gymnastische Erziehung der Knaben, entsprechend dem 
naturlichen Gange der Entwickelung wie der theoretischen Auffassung 
vieler Alten selbst ’), ersten Bando behandelt wurde. Leider sind 
jedoch die Schwierigkeiten, die sieli einer zusammefdiangenden Dar- 
stellung der musischcn Erziehung in den Weg stellen, wo moglich 
noch grbsser ais bei dem gymnastischen Theil, fiir welchen wenigstens 
die zalilreiclien Uebcrlieferungen der darsteilenden Kunst ein reich- 
haltiges und belehrcndes Materiał bieten, indess wir bei unserem ge- 
genwartigen Vorhaben auf ganz wenige, ebenso triib ais spiirlich 
fliessende Quellen, auf blosse gelegentliche Notizen der antiken Schrift- 
stellcr, Anfiihrungen aus apokryphen und verschollenen dno&rjzai und 
vereinzelte Ausfiihrungen einzelner Theorotiker angewiescn bleiben, 
die noch dazu in den seltensten Fallen durch Sicherheit der Ueber- 
lieferung iiber ihrc Kurze und Abgcrissenheit hinwegsehen lassen. 
So sind wir z. B. in Bezug auf den Pythagoreischen Bund schlirnm 
daran mit den Quellen und bleiben im Ganzen auf Platon und Ari
stoteles angcwiesen, da die Produkte aus der Zeit des Neuplatonismus 
und des Synkretismus wegen des damaligen Hanges zur Mystik immer- 
hin bedenklich erscheinen miissen. Ueberdies war der Einfluss der 
uns bekannten Erziehungstheoretiker, den Pythagoreischen Bund selbst- 
verstandlich ausgenoinmen, auf dic Gestaltung der praktischen 
Erziehung von jeher ein ausserst geringer, da naturgemass die Ictz- 
tere allenthalben friihcr eintritt, ais eine nach Begriffen und Grund- 
satzen entwickelte Erziehungslehre. Auch die von Platon und Aristo
teles aufgestellten Axiome der Erziehung blieben Sache der Theorie 
und waren keineswegs im Stande, die Richtung und Stromung des 
organischen Volkslebens zu andern oder zuhemmen; nur ganz wenige 
wurden in der Folgę ais brauchbar erkannt und hier und da von 
Einzelncn in Anwendung gebracht. Auch soli hier im Interesse un-

dfadoóc auSpaę to psu stupa -ppoastoti aszetu, ryt ?ś d/jy_/p rcatSe Jttu. Lukian.
Anach. 20 pa),tsta zat ej aitautoc totjto 7tpovoouu.sv, oittoc oł tto),ttai dya&ot psu rac 
ój/ac. isppoi 8e ta stipata ppoftto. Liban. III, p. 25 R: tva itautoc a-ijK/apiazot 
Sśouc zat ta; tpuyac asztupeu patlż]paat zat ra atupata yupsaatotc, p. 44 oute trp 
t[rjyiqv TtatSeuoutac otrre to stupa yupudCouta; ztl.

i) Cf. Aristot. Polit. VII, 13 extr. otartep Se tr> stupa ttpótepou tż) passat rżj; 
tl/jyrj;, outu) zat tó dkoyou rou kopii ś^oato;.................Set -pojtoa psu ts5 stópato; rzp
esttpśKeiat dua^zatou swat rcporśpau aj trv tfic tpuyf;.
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serer Darstellung ausdriicklieh daran erinnert werden, dass dieselbe 
unaufhorlich erschwert und benachtheiligt erscheint insofern, ais jene 

j sogenannten Theorętiker der Erziehung selbst, die aus einer friiheren
Entwickelungsperiode uns erbalten sind, immer nur gelegentlich und 
so zu sagen nebenher in ihrer Betrachtung staatlieher Verhaltnisse und 
Einrichtungen einer allgemeinen Fiirsorge fur offentliche Zucht und 
Heranbildung zum Staatsbiirgerthum das Wort reden. Selbst von 
PIaton’s Sehriften gilt dies in hohem Grade; auch Aristoteles spricht 
in der Politik nur beilaufig von der Erziehung, wie von den Finanzen 
und anderem, indem er die spater sich ausscheidenden Theile des 
praktischen Lebens, die sich zu selbstandigen Wissenschaften aus- 
bildeten, noch in grosseren Massen behandelt. War doch fast Alles> 
wie Cicero de or. I, 82, 187 bemerkt, was jetzt von wissenschaftlichen 
Formen umschlossen ist, einst vcrcinzelt und zerstreut.

Ais Begriinder einer theoretischen Erziehung bei den 
Hellenen iiberhaupt und ais bcsonderer Theoretiker der dorischen Er
ziehung ist doch wohl Pythagoras anzusehen, den Platon de rep. 
X, p. 600, B ganz mit Recht unter den Padagogen aufzalilt. Seine 
eigenthiimliche Didaktik wird uns hier zunachst insoweit interessiren, 
ais sie das Knabenalter zwar in allen Elementen der Wissenschaft 
vorzubilden suchte, allein diese Voriibung selbst auf schulmassige 
Weisheit hiniiberzuleiten und fur politische Bestrebungen zu dogmati- 
siren strebte. Die erste systematische Padagogik aber lasst 
sich allerdings erst aus Platon’s Werken zusammentragen, wogegen 
Aristoteles mehr an das Historische ankniipfte und das Bestehende 
in Rechnung zog; nicht etwa, weil ibm Platon fur die wissenschaft- 
liche Biidung schon das Mógliche geleistet zu haben schien 1), sondern 
weil er, im Gcgensatz zur biirgerlichen, die rein menschliche Tugend 
fordert, ohne gerade der Grundform des hellenischen Lebens untreu 
zu werden. Wenn Platon die Idee der Erziehung in ihrer idealen 
Hohe zu erfassen sucbt, erstrebt sie Aristoteles auf dem Boden der 
Wirkliehkeit; ja er betrachtet die Erziehung geradezu ais die schwie- 
rigste Aufgabe und die Losung derselben ais das hochste. Er denkt 
zuerst daran, durch methodische Mittel zur Bewaltigung des 
Stoffes anzuhalten, fasst die historische Kenntniss ais eine besondere 
Disciplin fur Geistesbildung auf und ist sogar schon bestrebt, die Pa
dagogik auf Menschenkenntniss zu griinden.

Auf den Gegensatz iibrigens, in welchem sich in Absicht auf

') Kapy, Piat. Erziebuogglehre S. 191 Anm. 



Grundlinien einer Wissenschaft der Staatserziehung die Schriften der 
beiden grossten Denker des Alterthums zu einander bewegen, werden 
wir im Folgenden ofter zu sprechen kommen.

Eine eigenthiimliche Stellung, um hier von dem pseudoplatoni- 
schen ersten Alkibiades abzusehen, nimmt unter den alteren Scbriften 
ein die Xenophontische Kupon itaiSeća. Die unbistorischen Elemente der- 
selben glaubte noch Friedrich Cramer, Geschichte der Erziehung und 
des Unterrichts I, S. 85, ais eine „liebliche® Verquickung von Wahr- 
heit und Dichtung wiirdigen zu sollen. Die Schrift hat aber bekannt- 
lich ihren Namen nur von ihrem Anfang, da sie das ganze Leben 
und alle Schicksale des grossen Kyros schildert und im Uebrigen in 
den Sitten und Einrichtungen der Perser vielfach Lakedaimonisches 
wiederspiegclt, so wie es ihr Verfasser, Schiiler des Sokrates aber 
Feind der Demokratie, fiir sein Ideał eines Herrschers passend cr- 
achtete. Man konnte daher geneigt sein, es fiir keinen blossen Zufall 
zu halten, wenn diese Erzlihlung Xenophon’s auch kurzweg unter dem 
Titel SevocpwvToę itatSsia bei den Alten erwahnt wird.*)

Ob die verloren gegangene ’AXe$av6poo ■rcatSeia eines Marsyas 
von Pella auf wahrheitsgetreuer Darstellung beruhte, wissen wir nicht.2) 
Dagegen unter allgemeinen Titeln wie itspt TtatSsiaę, irspt itat3<ov Ctyurpgę, 
itspt rou pa&stv, uśpi finden wir eine Anzahl Erziehungs-
schriften spaterer Jugendbildner, Philosophen und Staatsmanner ver- 
zeicbnet, die bei aller Unvollstandigkeit fiir die Kenntniss des Unter- 
richtswesens und der Methode nicht ohne Interesse sind. Nicht zu 
iibersehen ist jedoch, dass bereits zwei Jahrhunderte nach Platon keine 
thooretische Staatspiidagogik mehr an’s Licht gestellt wird, 
was doch wohl nur aus dem Mangel an innerer Befruchtung und aus 
dem Absterben des friiheren Politismus zu erklaren sein diirfte.3) 
Nur bei den Stoikern, die sich bekanntlich mit besonderem Eifer 
auf die Ethik verlegten, finden wir bedeutsame Spuren solcher Schrif
ten uśpi Freilich miissen wir auch von diesen annebmen,
dass sie wenig specifisch Ilellenisches mehr, wohl aber viel Kosmo- 
politisches enthalten haben diirften. Sind uns doch sogar despektir- 
liche Aeusserungen tiber den Gegenstand erhalten, wie die Benennung 
Affen fiir Kinder bei Epiktetos, oder der Satz des Kleanthes, dass es 
besser sei, sie ungezogen zu lassen, ais dass der Vater sich erziirne

9 z. B. von Athenaios p. 368, A; 373 D; 410 C; 424 B; Pollus Onomast. 
X, 52 Eevotp<bv Se ev rg HaiSeća xrX.

2) Vergl. Friedr. Cramer I, S. 322, Antn.
3) Vergl. Grdfenhan, Gesch. <1. Philol. III, 374. 
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u. dgl. Wenn die Stoa auch den allgemeinen Menschenadel hervor- 
hob im Gegensatze zur staatlichen suyśyeta, so wurde dadurch der 
Zwiespalt im Leben selbst nur noch grosscr. Die Polemik derStoiker 
gegen die Gymnastik ist bekannt genug. Es nahte damals schon der 
Zeitpunkt heran, in dem ein Polyhistor wie Galenos die ganzc Auf
gabe der Erziehung dem Arzte zuweisen konnte.

llnsere besondere Beachtung verdicnt noch ein luckenhaftes, aber 
auf manehe Einzelheiten der Praxis eingehendes, falscblich dem Plu- 
tarchos zugesebriebenes Buchlein itept itatdow '), auf das wir
wiederholt zuriiekkommen werden. Der Verfasscr cmpfiehlt, ohne 
eigentliche geistige Schiirfe, eine religios-sittliebe Erziehung, mit ncu- 
platonischer Anschauung von der Siindhaftigkeit des Menschen. Er 
ist Synkretist und wahrscheinlich Zeitgenosse Hadrian’s.

Bis auf wenige Bruchstiicke oder auch ganzlich verloren sind 
fiir uns die folgenden padagogischen Schriften:

Archytas uitep itat4wv dytopfa Philostr. Vit. Apollom VI, 31 
ein Fragment itept itatSeóoeto; TylhzTję in Joann. Damask. Parallel. 
ist wahrscheinlich dasselbe, was Fabricius Bibl. Gr. I, p. 493 
mit dem Titel itept rjUtziję itatSeta; aus Stob. Serni. I, p. 12 
ed. Gesn. anfiihrt.

Theophrastos itept itat&uv dyiny/ję. Diog. Laert. V. 2, 50, cd. 
, Di do t p. 122; V, 42 itept itatóeta; itept dperiuv rf itept 

oiotppooLi,?, und specicll itept itottieta; ^aatZewę.
Aristippos nept itatóetaę, ebenda II, 8, 85, cd. Did. p. 53. 
Kleanthes itept dywyr}?, ebenda VII, 5, 175, ed. Did. p. 197. 
Zenon itept cEXX7jvtx-/Ję itatSeta;, ebenda VII, 1, 4, ed. Did.

p, 159. Nach einer Angabe bei Sext. Emp. Pyrrh. III, 245 
und adv. mathem. XI, 90 hatte Zenon auch Vortrage ge- 
halten itept itatSu)v dyw-p];.

Chrysippos itept itaidiw dya>pję. Quintilian. I, 11, 17 a Chrysippo 
in praeceptis dc liberorutn educatione sqq. Weitere Beziehung 
auf diese Schrift ebenda I, 1, 4. 16; I, 3, 14; I, 10, 32. 
Ebenfalls vcrloren ist die verwandte Schrift des Chrysippos 
itept tou itw; óet itonggatow dxot>etv, Diog. Laert. VII, 175, 
die uns an die entsprechende bei Plutarchos erhaltene erinnert.

’) Genauer rapt rż,c tu>v ekeuOśpow itaiSuw vergl. Wyttenbach, Animadv.
in Plutarch. opp. mor. 1, p. 31.

2) Das bekannte Verzeichniss bei Wyttenbach a. a. O. S. 32 ff. und bei Grfifen- 
han, Gesch. d. Philol. II, S. 152 diirfte mit unseren Zusatzen etwas vollstandiger, wenn 
auch nicht abgeschlossen erscheinen.
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Demokritos itept rcatSeta;. Cf. Mullach Fragm. Philos. Gr. Tom. 
II, p. 348 sq.

Antisthenes itspt itatSeta; 7rsp't ovopdiro>v, ebenda II, p. 281 extr. 
Vergl. Arrian. Dissert. Epiktct. I, 17 ’Avtio8śvt;; keysi ort 
dpx^ itatSeJaso); i tóK dvopaTO)v axś<pt;. IIievon unten beim 
Elementarunterricht.

Klearchos Kepi icat5sta;. Atbcn. XV, p. 697, F Kksap/o; o lo- 
keuę iv SeoTŚpw zck. Also muss bei Diogen. Laert. Prooem. 
9 (p. 3 ed. Didot.) KZśap/o; 8s o Soksu; sv to> uept 
itatSeta; zrk. eine Zahl ausgefallen sein, zumal da auch bei 
Ilesychios s. v. Mavśpw; erhalten ist; ol; Kkśap/o; ev tol; 
tcepi itat5st’a; taropsl, was C. Mueller, Fragm. Histor. Gr. 
Tom. II, p. 313 entgangen zu sein scheint.

Kleomenes zat? 370)71x0; sc. /.070;. Diog. Laert. VI, 2, 75, od. 
Did. p. 150. Dagegen ist erhalten ein christlicher 71018370)- 
71x0; des Klemens von Alexandria.

Jamblichos nepl zoi8o)V 070)77;;, ein Brief an Sopatros, bei Joann. 
Damask. Parallel. Cf. Stob. ed. Gaisf. IV, p. 414.

Stobaios irept <270)77;; xa't iratSeta;, ebenda; dem Stobaios auch bei 
Photios Biblioth. cod. CXLVII zugeschrieben.

Hieronymos zept zotóo)V 070)77;;, bei Joann. Damask. Parali, 
sacr. II, 13, 121, p. 743 Gaisf. Nach Wyttenbach ware 
dieser Hieronymos der Peripatetikcr aus Rhodos. Erhalten sind:

Joannes Chryso storn os zept zać6o)v d^aTpocpi;;, eine Homilie, 
Tom. VI, p. 788.

Joannes Tzetzes zat8wv 070777; atwrekig; to> vuv ^tę>, in Jamben 
abgefasst, hinter dessen Chiliaden.

Verloren sind auch die pseudoaristotelischen Schriften zept zat- 
ósta;, zept eztTC7;p.d)V, ózep ematijpij; (Diog. Laert. V, 22. 23), wah- 
rend dic hochwichtigc Politik des Aristoteles mit Kap. 7 und 8 von 
der zatSeia uns erhalten ist!). Bcziehungsweise gehoren hieher auch 
die nat8eoTtxo't vo'pot des Aristoxenos; Diogen. Laert. VIII, 1, 15, ed. 
Did. p. 208 d>; <pr(ctv ’Aptató$evo; ev 85x0'77; zaiSstmzoK vopwvJ). 
Ferner die Vortrage zept zat5sta; von Antonios und Maximos, Mul
lach Fragm. Philos. Gr. Tom. I, p. 494. Auf die hohe Bedeutung

1) Vergl. insbesońdere Valent. Rosę, Aristoteles Pseudepigrapbus p. 72 sq. p.
12 sq.

2) Vergl. Mahne De Aristos. § 3 sqq. 44. 
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der unter dem Titel ’A>a/apat: łtspt Yopvaotiov erhaltenen Schrift des 
Lukianos wurde bereits im ersten Band, S. 196, Anm. 5 hingewiesen. 
Ueber Maximos den Tyrier, den Zeitgenossen des Lukianos, der ais 
Platoniker nicht ohne Bedeutung ist fiir die Padagogik, vergleiche 
man H. Kammel in den Jahrb. fiir Pbilol. und Padagogik 1871, 
S. 1 ff.

Noch manche andere verwandte Abhandlung iiber Erziehungs- 
und Unterrichtsfragen ist moglicherweise fiir uns verborgen unter 
scheinbar fremdartigen Aufscliriften, wie bei Diogenes Laert. VI, 2, 
81 dySóig IIćptK<7TO>v u. dgl. Ohne Zweifel ist eine grosse Menge 
Schriften von allgemeinem ethischen und didaktischem Inhalt verloren; 
noch von Dion Chrysostomos geschieht dieser Art Schriftstellerei Er- 
wahnung gegeniiber jener der blossen Geld-Sophisten Aber auch ganz 
gewohnliche Anweisungen fiir Lebrer der Rhetorik gingen unter dcm 
Titel irspt Tłję t<ov vśew , wie z. B. jene Didaktik in Beispielen,
im zweiten Kapitel der Progymnasmata des Theon2J. Aus einem 
weiteren IJmkrcise lassen sich noch allgemeine piidagogische und 
parainetische Schriften hierher bezieben, wie die kóyoi itporpeirtizot und 
TtapawstizoŁ der stoischen und anderer Philosophcnschulen; z. B. ein 
KporpenTizo'; Demetrios des Phalereers, Diog. Laert. V, 81; des Cha- 
maileon von Heraklea in Pontos, Athen. IV, p. 184, D; des Klean- 
thes von Assos, Diog. Laert. VII, 175; iiber einen 7tpoTpsimzóę bei 
Pseudo-Aristoteles vergl. łlose a. a. O. p. 68 sq. Ferner gehort hier
her ein 7tpo?psK-t-zoj bei Galenos, ed. Kuhn Tom. I, p. 1—39,
mittelbar noch andere Schriften des Galenos, der iiberhaupt die Er- 
ziehungsaufgabe dem Arzte zuweist, da die Sittlichkeit mit der Korper- 
nahrung, der Bewegung u. s. w. zusammenhlinge. Endlich gehoren 
noch hierher gewisse Lebensregcln oder Zuschriften, nach Art der- 
jenigen des Isokrates an Demonikos und an Nikokles3J. Die Benen- 
nung ist dieselbe wie bei den mythischen oder pseudohesiodeischen 
Xstpcovo<; uKO^Yzat itpdę A/tA/.śa (Suid. p. 1224 s. v. rpocpię) oder 
itapaweaeię erci Sidaaz.aUą ’A/'./.AŚtor. Dagegen dachte E. Braun 
dabei an die medicinischen Xeipom'8e? {3t'pXot nach Anthol. Pal. VII, 
158, 9. Cf. Buli, dell’ Inst. arch. 1849, p. 82 sq. Auch die Lehrge-

*) Or. XXII. ed. L. Dirul. I, p. 303 ot icept re dyu/pj; <3'ju.^ouAe’Jovreę
xa’’ vop.o{terouvTeę xrX.

Rhet. Gr. ed. Walz Tom I, p. 158 sqq.

3) ad Nikokl. § 3 zae r<bv 'itongruw rtveę t<dv 'rcpoyeYe^p.eyuw uitod'qxaę oj ę yp-q 
xaraXeXov7ta(jiv xrX. Dariiber heisst es in der Vita Isokrat. eines Anonymos, Orat. 

Att. edd. B. S. II, p. 6: ypatpet aurui ó rc o & rj x a ę, OTcuię oel auróv §i3aęat {fouXóuevoę. 
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dichte des Hesiodos wurden, wie es scheint, bisweilen uiro&jjzai genannt. 
Damit verwandt scheinen SiSaazaktza gewesen zu sein, von der Art, 
wie sie bei Gellius N. A. in der Vorrede bezeichnet sind.

Was die padagogische Literatur bei den Romcrn betrifft, so 
ist bekannt genug, dass der praktische Sinn der Romer friihzeitig eine 
Reihe padagogischer Schriften hervorrief, die in den verscbiedenen 
Zweigen des Wissens und Kbnnens unterweisen sollten. Allein eine 
Theorie der Padagogik, oder iiberhaupt der Philosophie, gibt es bei 
den Rijmern niebt. Nicht cinmal bei Quintilian ist eine systematische 
Padagogik zu finden; Alles ist bei ihm auf die Ausbildung zum Red- 
ner berechnet. So birgt sich denn das hierher Gehorige unter andern 
Namen und ist in grbsseren rhetorischen Werken oder auch in den 
Versuchen zusammengefasst, durch welche man fiir die Bediirfnisse 
des oflfentlichen Lebens und einer durchweg praktischen Bethatigung 
im Staate gleichsam Encyklopadien der nationalen Bildung auszuar- 
beiten strebte. Von dieser Art waren die praktischen Anweisungen 
oder Ilandbiicher, mittels dereń schon der alterc Cało scinem Sohne 
auseinandersetzte, was ein tiichtiger Mann (vir bonus) ais Mensch, ais 
Redner, Rechtskundiger, Arzt, ais Landwirth und Kriegsmann brauche 
und sein miisse. Desgleichen die Schrift Varro’s von den Schulwis- 
senschaften, worin jedoch in Grammatik, Logik oder Dialektik, Rhe- 
torik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik bereits das Ein- 
greifen der spateren hellenischen Jugendbildung oder die Pflege der 
sogenannten sieben freien Kiinste sich geltend macht *)•

1) Cf. llitschel. Comment. de Varronis disciplinarum libris.
2) Vergl. Berichte iiber die Verhandl. der k. sachsischen Gesellsch. der Wissen- 

schaften zu Leipzig Bd. II, 1850, S. 263—287.

Wiewohl es nun wahrscheinlich ist, dass Varro besonders inden 
logistorischen Schriften, nach seiner umfassenden Kenntniss der grie- 
chischen Literatur, auch die griechische Padagogik nebst den beziig- 
lichen Theoremen der grossen Philosophen und vielleicht auch den 
Bestimmungen der Gcsetzgeber beriicksichtigt liatte, so bleibt die betr. 
Ueberlieferung immerhin unsicher, und ist weder aus L. Merclclins 
Untersuchungen iiber die isagogischen Schriften der Romer, noch aus 
denjenigen Otto Jahn's iiber romische Encyklopadien1 2), noch endlich 
aus HitsMs, Studien iiber Varro klar zu erkennen, was eigentlich den 
Inhalt der Schrift Cato de liberis educandis ausgemacht habe. Nur 
der Titel derselben ist uns bekannt, gleichwie von einer verwandten 
Yarronischen Schrift De moribus leider ebenfalls wenig mehr ais der 
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Titel auf uns gekommen ist’). Manches konnte eben auf Grund einer 
fiir uns langst verschollenen Tradition spśiter zusammengetragen wer- 
den; bóchst wahrscheinlich geschah etwas ahnliches mit den Prae- 
cepta ad filium und dem Carmen de moribus des M. Porcius Cato, 
gleichwie auch Spruchsammlungen des Yarro und des Sencca, ahnlich 
den aDgeblichen Sentcntiae Catonis, im vierten Jahrhundert nach 
Chr. entstanden2).

Ungleich bedeutender ais aus derartigen unsicheren Angaben 
gestaltet sich unsere Ausbeute fiir die Darstellung der romischen Un- 
terrichtsverhaltnisse aus den grossen rhetoriscben und historischen 
Schriften. Von der hocbsten Wichtigkeit ist speciell fiir die Kennt- 
niss der Met bodę das Werk Quintilian’s, der fiir das Schulwesen 
formlich schwarmt und theoretisch z. B. sebr gut bandelt vom Vor- 
zug der offentlichen Schulen vor Privatanstalten. Ferner der Dialog 
bei Tacitus und die Briefe des jiingeren Plinius, mit zahlreichen Be- 
merkungen iiber Unterricht und Schulwesen der damaligen Zeit, iiber 
die Studien, Recitationen, Bibliotheken und dgl. Dann die Schriften 
Seneca’s, der ais Stoiker sich um strenge Zucht bemiiht und insofern 
auch Opposition macht gegen Vielwisserei und gelehrten Prunk. Bei 
Scneca zeigt sich zum letzten Mai ein Trieb nach praktischer 
Philosophie; freilich spricht er auch die Abneigung gegen Naturspe- 
culation aus, obgleicb er, ut Romanus, nicht zu verachtende Kennt- 
nissc hat.

Hiebei ist jedoch nicht zu iibersehen, dass unsere hauptsachlichen 
Quellen aus der spatercn Periode der Kaiserherrschaft, wie des jiinge- 
ren Eumenius Rede pro instaurandis scholis Augustodunensibus (297 
n. Chr.), das Werk des Eunapios, entsprechend der Geschichte der 
athenischen Sophistenschulen bei Philostratos, und manches andere 
zum Theil nur unsicher iiberliefert ist (wie z. B. die Schrift eines 
Pseudo-Boetius De disciplina scholarium, vergl. Bernhardy, Rom, Lit. 
Anm. 575; nach Teuffel, Gesch. der Rom. Lit. 2. Aufl. S. 1088, 8 
ware dieselbc gar aus dcm 13. Jahrh. und von eincm brabanter Monch 
verfasst), zum Theil sich vorzugsweise auf das hohere Unterricbtswesen 
bezieht, von uns also planmassig erst fiir den dritten Band unserer 
Darstellung verwerthet werden kann.

9 Cf. Macrob. Sat. 111, 6, 5, ed. Eyssenh. p. 179; Gellius N. A. IV, 19 idem 
M. Varro in logistorico scripsit, is inscriptus est Catus aut (?) do liberis educandis.

2) Ueber diesen Pseudo-Cato vergl. noch Philol. Anzeiger 1872, S. 406.
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§ 2.

Allgemeine Wiirdigung des liiterrichts im klassischen 
Alterthum.

Was die Hellenen so gross gemacht bat, diese hohe sinnliche 
Begabung ohne stumpfe sensualistische Vergrbberung, diese gewandte, 
selbstbewusste Reizbarkeit und Beweglichkeit, die sich uberall rasch 
und leicht einzubauen verstand in die aussere reiche Objektivitat, das 
erscheint uns vorzugsweise ais das Talent, Gcistiges und Endliches in 
Gemeinschaft zu denken und letzteres sofort zu idealisiren. Diese 
Leichtigkeit nun in der Erfassung des Geistigen, gefbrdert durch eine 
grosse Empfanglicbkeit fiir Lust und Schmerz und geleitet von stark 
entwickeltem Selbstgefiihl und individueller Erregtheit (syepyeia, dppj), 
mit cinem Wort, die ideale Richtung des Hellenischen bekundet sich 
wie auf anderen Gebieten, so auch deutlich auf demjenigen der Er
ziehung der Jugend, der Sorge fiir die harmonische Ausbildung des 
kiinftigen Biirgers. Vermbge dicser Fiirsorge fiir die kbrperlichc Ent- 
wickelung des Knaben, wie wir im ersten Bandę sie erortert haben, 
wurden auch in den besseren Zeiten, ais das Reinhellenische sich ent- 
faltete und gestaltete, nicht so fast Kenntnisse angehauft, ais vielmehr 
ethisch auf das jiingere Geschlecht eingewirkt und dessen Charakter 
in richtigem Gleichmasse zwischen Leiblichkeit und Intellekt bestimmt. 
Die nationale Ueberlieferung war es, die geraume Zeit hindurch da- 
fur sorgte, dass gegen die herkbmmlichen harmonischen Bildungs- 
mittel wedcr libersturzcnde Theorien von Dcnkern noch irgend eine 
kunstlichc Schulordnung in der Praxis aufkommen konnten, so lange 
iiberhaupt antikes Lcben galt und hellenisches Gemeinwesen sich tbat- 
kraftig cntwickcltc. Doch wir haben ja wiederholt Prinzip und End- 
ziel dieser Erziehung hcrvorgehoben, und wcndcn uns darum sofort 
unserer weiteren Aufgabe zu, das Verhaltniss und die Bedeutung des 
Knabenunterrichts im engeren Sinne innerhalb der griechischen iratSsia, 
sowie im Bereiche der romischen Entwickelung aufzuzeigen.

Die Alten hatten durchscbnittlich eine bescheidene Ansicht von 
der Wirks amkeit der Lehre, ohne desshalb das Bediirfniss 
einer solchen zu unterschatzen oder die ihr giinstigen Verhaltnisse 
und die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgcs gering anzuschlagen. Bei 
Griechen wie bei Romera stossen wir auf eine Reihe von Grundsatzen, 
welche in dieser Ueberzeugung wurzeln und die ais allgemein mensch- 
liche zum Theil noch lieute im padagogischen Betrieb ihre Geltung 
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behaupten, thcilweise jedoch nur in abgeschwachter Form wiederge- 
funden sind oder aucb, zum Bedauern aller berufseifrigen Lehrer und 
Erziehcr, gtinzlich vermisst werden. Ueberhaupt diirfte eine Ver- 
gleichung zwischen den gangbarsten antiken und modernen Erziehungs- 
und Unterrichtsmassrcgeln -wie sie mit Absicht zum ersten Mai, unseres 
Wissens, ein dcutscher Arzt des vorigen Jahrhunderts angestellt bat1), 
auf dcm Gebicte der Leibesiibungen fast gar nie, aber auch in Fragen 
der geistigen Ausbildung durcbaus nicht immer vorthcilhaft ausfallcn 
fiir all die heutigcn Gepflogcnheitcn eines „obligaten und facultativen“ 
Unterrichts. Diese Dinge nun aber durch den nachgewiesenen Betrieb 
selbst und nicht aus subjektiver Unterstellung im Interesse der heuti- 
gen Schulen zu klaren und nutzbar zu machen, erachten wir gerade 
fiir eine wcsentliche Aufgabe unserer Geschichte des Unterrichts in 
alter Zeit, gleichwic dics in Absicht auf dic leibliche Erziehung und 
Bildung im ersten Theil bereits versucht wurde.

Ais erstes Erforderniss fiir die Zwecke der Geistcsbildung und 
des Unterrichts gilt allenthalben eine gutc Anlage oder Bega- 
bung (tpuai;), in zweiter Linie kommen dann Bclehrung oder 
Unterricht (Zdyo?, pa&7(at;) und Uebung oder Gewóhnung 
(Iho;, aax7jat;) in Betracht. Der letzteren Unterscheidung liegt jcdoch 
wie man sieht, eigentlich nur eine Zwcitheilung in Naturbega- 
bung und Unterricht (in Folgę iiusserer Einwirkung, und
Erfahrung) zu Grunde, wenngleich bei vielen Autoren verschiedcner 
Zeiten die bedingenden Momente der Geistcsbildung auch unter Di- 
remtion von drci Begriffen ausgesprochen werden2).

*) S. Dr. Brinclcmmn, Vergleichung der Erziehung der Alten mit der heutigen, 
und Untersuchung wclcho von beiden mit der Natur am meisten iibercinstiinmte, Dussel
dorf, 1788.

2) Die erstere Anschauung liegt in Verbindungen wie bei Piat, de rep. V, p. 461, 
D dv&ptóitot{ yap tpust zat itaiSeudetai zta. p. 431, D roTę (3eknata pev tpuat, [3eXn- 
Sta 6e it ato e j Oz t a tv zrk. So heisst es bei Philostratos, Heroik. ed. Kays. p. 321 
ron Acbilleus: 8etvórarov 8'auróv (ptótov ysośsSat tpóset te zai £;vouaia rou Xeipiovoę, bei 
Livius I, 4, 8 ita ger.iti itaąue educati sqq. Vergl. auch die Ausleger zu Horat. 
Epp. I, 18, 100: virtutem doctrina paret naturane donet. Ep. ad Pis. 410: 
ego nec studium sine divite vena | nec rude quid possit video ingenium sqq. Dion. 
Clirys. or. IV, ed. L. Dind. I, p. 69 on Sttt^ eonv ( itatSeia, ź uev n; 8atpóvio{, 
( oe dv8ptoittvq • pżv ouv Beta peydki) zat tayjpa zat paSta, 8e dvBpumvr( ptzpa za't 
aa8ev(ę zat itokZouę eyoosa ztv8źvo’jc zai altany oóz ókiyqv. ó’p.<uę 8e avayzaia itpoę- 
yeoeaBat ezetvi], et ópthbę yiyvotto. Dagegen werden drei Dinge am bestimmtesten 
gefordert in dem Biichlein itept ■nai8wv aytuy^ę bei Pseudo-Plutarch. e. 4 ęuatę, kóyoę, 
eBoę, zu welcher Stelle Wyttenbach Animadv. in Plutarch. Tom. I, p. 37 einige pa-
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Sittliche Giite, bemerkt Aristoteles" (Eth. Nik. X, 9, 6) leiten 

Einige von der Natur (tpoast) ab, Andere von der Gewohnung 
(i&et), noch Andere von dem Unterricht (3t8ax£). Die Gaben der 
Natur stehen offenbar nicht in unserer Gewalt, sondern ^erden durch 
eine gottliche Fiirsorge den wahrhaft Gliicklichon zu Theil. R e d e 
und Unterricht aber (d 8$ ZÓyoę xa't r; fr.óa/r/) wirken wohl 
nicht bei Allen, sondern die Seele des Zuhorers muss 
schon durch Angewohnungen (i&sat) vorbereitet sein, um 
auf die rechte Weise Freude und Hass zu empfinden. So lasst schon 
Platon die Mittheilung der Tugend durch Dreierlei bedingt werden, 
was in dem zu Bildenden sich vereinigen miisse, namlich durch Na- 
turanlage (cpuat;), durch Wissenschaft oder Erkenntniss (żraarłjpj) und 
durch Uebung (pekenj)‘). Nach Diog. Laert. V, 1, 18 (p. 115 ed- 
Didot) lehrte Aristoteles ausdriicklich, dass drei Dinge zur Bildung 
nothig seien: Begabung (ęuatę), Unterricht (paOrjatę) und Uebung 
(doxł)3i;). An der obigen Stelle aber heisst es ferner bei Aristoteles: 
Ohne Zweifel ist es nicht genug, dass man nur in der Jugend eine 
gehorige Erziehung und Bildung erhalte, sondern, auch zum Mannę 
geworden, bat man sich noch solchen Uebungen und Angewoh
nungen hinzugeben (8et łittTi;8eóetv auta xat ł9tCea9at). Die Tugend 
iiberhaupt, die menschliche wie die politische, ist dem Aristoteles theils 
eine Tugend des Verstandes (óiav&ia), theils der Gewohnung (i^o;); 
ersterc wird gelehrt, die zweite durch Gewohnung errungen. Damit 
tritt bei ihm die Distinction ein zwischen Unterricht oder Dianoetischcm 
und Erziehung oder Ethischem. In einem weit alteren Ausspruche 
des Archytas (rtspt KatSsóasoj; bei Joann. Damask.) wird gelehrt;
Die Natur gebe allweg den Anfang, Uebung (aozrjatęj die Mitte und 
Wissen (siSłjai;) das Ende. Und noch bei Galenos und in der Zeit 
Al ark AureFs findet sich diese iibliche Unterscheidung zwischen na- 
tiirlicher Anlagc, Unterweisung und Uebung deutlich und bestimmt 
hervorgehoben 2).

rallele gesammelt hat, darunter ein bedeutsames Fragment des Simylos (Stob. Serm. I.VIII, 
p. 378, bei Grot. p. 229): oure cpóatc Izowr; ywtTat reyyrję arep xrX.

TO u tur: op.oiu>c roiv 8uoiv auvł]Ypśvuiv
etc rauray an itp oaka(3aiy y o pipety,

1) Vergl. Kapp, Platon
2) Vergl. Desi

Grasberger, Erziehung

eporta, pekśtłjy, xatpóv, euęuij ypóyoy, 
xptti)y, to pijftjy Suyapsyoy suyaprrdaat 
ty <u yap ay touto>v tli ditoleupihtę 
oóx śp'/_er’ śto to repp.a tou itpoxetpeyou.

S. 245.
1528, p. 204 zum Sprichwort ex

2
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Eingebend, wenn auch mit der ihm eigenen Breitc, erortert Iso- 
krates in der Rede vom Vermogenstausche § 187 ff. das Verhaltniss 
von natiirlicher Begabung und Unterricht folgendermassen: Wer sich 
auszeichnen will im Reden oder im Handeln oder in anderen Geschaf- 
ten, muss zuerst von Natur gute Anlagen haben (rcs<puzevai zakuję) 
zu dem, wofiir er sich eben cntschicden, dann aber gebildet sein 
und die theorctisclie Kenntniss erlangen, die von der Sache 
zu haben ist, drittens sich Erfahrungen sam mc In und sich 
iiben in der Anwendung und in der Fertigkeit darin; denn da- 
durch werden in allcn Geschaften vollkommene Manner, die sich vor 
anderen besonders hervorthun. Es ist erfordcrlich fiir beide, Leh- 
rersowohl alsLcrnende, dass die letzteren insbesondere eine 
solche natiirlichc Anlage mitbringcn, wic sie sein soli, und die ersteren 
im Stande sind, solche Menschen zu bilden. Fiir beide gemcinschaft- 
lich aber gilt die Ucbung in der Fertigkeit; jcne miissen niim- 
lich ihre Zoglinge mit Sorgfalt behandeln, diese den Vorschriftcn mit 
Festigkeit treu bleiben. Das ist es, was wir in Bezug auf alle 
Kiinste zu sagen haben, Fragt man mich aber ohne Bezieliung 
auf die iibrigen, was denn auf die Biidung in der Beredtsamkeit den 
grossten Einfluss babę, dann antworte ich: die natiirlichc Anlage 
ist ganz uniibertrefflich und geht Allem weit vor; denn 
wer eine Seele bat, die zu crfinden und zu lernen, zu arbeiten und 
im Gediicbtniss festzubalten vermag (itoyłjcai zai gVT(povsuaat), ferner 
Stimme und eine so dcutliche Aussprache, dass er nicht nur durch 
das, was er sagt, sondom auch durch den Wohlklang der Rede auf 
die Zuhorer wirkt, ferner jeno Drcistigkcit, die nicht ais Unverschamt- 
heit erscheint, sondern in Verbindung mit weiser Selbstbeherrschung 
seine Seele in eine Stimmung vcrsetzt, dass er ebenso herzhaft vor 
allen Biirgern spricht ais er bei sich selber nachdenkt — wer wiisste 
nicht, dass Einer mit sol che n Eigenschaften, auch wenn er 
nicht eine ganz rollcndete, sondern nur eine oberflachliche und gc- 
wobnliche Biidung erhii.lt, ein Redner ware, wie vielleicht keiner unter 
den Hellenen gewesen ist? Aber auch von solchen, die bei viel 
geringerer Naturbegabung durch Uebung und Fleiss 
hervorragen, wissen wir, dass sie an Bedcutung nicht nur ihre eigenen 
Anlagen iibertreffen, sondern auch diejenigen, die bei vortreff-

tou keyew tó itopi&rai, diceudo dicere discunt. Dazu die modernen Sprichworter
practise makes perfect, a force do forg*r''oń  deylent forgeron, Uebung macht den

*4
5 J

erhii.lt
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licher Begabung sich selbst zu schr vernac^lassigt ha- 
ben. Folglich macht wohl das eine wie das andere zum Reden und 
zum Handeln tiichtig; beides aber in einem Mannę vereinigt 
erhebt diesen zu einer Vortrefflichkeit, welche den andern unerreich- 
bar ist. Das ist meine Ansicht von der naturlichen Anlage und von 
der Ucbung.

Wiederholt kómmt Isokrates auf diesc Ansicht iiber die Bildungs- 
mittcl zu sprechen, um die Wichtigkeit des Unterrichts und der Ue- 
bung hervorzuheben (cf. § 197, 207, 209); alle Fertigkeiten und 
Kiinste werden durch Ucbung und Anstrengung (psAszat; zai <ptXo- 
tttmat;) erworben; es sei Unverstand (cf. § 210 f.), wahrend man von 
keinem Korpcr sagen wiirdc, er sei so schlecht, dass er nicht durch 
Uebung in Strapazen (yufivaaflev -zai rcovłjaav} besser werden konnte, 
von der Seełe, die schon von Natur edler ist, ais der Korper, zu 
glaubcn, sie werde nicht besser, wenn sie gebildet wird und der an- 
gemessenen Sorgfalt geniesst; und wahrend man sche, dass Manche 
zur Abrichtung von Pferden, Hunden und den meisten Thieren Kunst- 
griffe bcsitzen, wodurch diese theils muthiger, theils zahmer, theils 
verstiindiger werden, zu meinen, man habe fiir die mcnschliche Seele 
kein solches Bildungsmittel (natóeta) gefunden, das sic zu einer dieser 
Eigenschaften gleich den Thieren fiihren konnte.

Aber noch viel bestimmtcr wird von den Griechen schon friih- 
zeitig, gegeniiber dem Yerhaltniss von Anlage und Belehrung, geradezu 
die N o th wendigkeit des Unterrichts und aller belehrenden 
Uebung herrorgehoben, unter anderm auch mit bcsonderer Riicksicht 
auf das Verhaltniss zwischen Eltern und Kindern. Hat man das Kind 
einmal angenommen (avatpsiv, tollere, suscipere), so hat man eine 
klagbare Pflicht auf dessen Ernahrung und Bildung, wenigstens Bil
dung zu irgend einem Gewerbc. Der Sohn hingegen hat die klag- 
barc Pflicht der Ernahrung der Alten, von welcher er nur entbunden 
ist, wenn sie ihn gar nichts lehren liessen1). Einzelne Stimmcn be
haupten geradezu, es lasse sich ohne Uebung iiberbaupt nichts Rechtes 
im Leben ausfiihren und nur Uebung konne in Allem Erfolg ver- 
schaffen 2).

1) Vergl. Band I, S. 215 rpoęeta, Spentpa, -p}po(3o«xetcł9-oa. Vitruv. Praef ad lib. 
VI: omnium Graecorum leges cogunt pareutes ali a liberia; Atheniensiuui non omnes, 
nisi eos qui liberos artibus erudiissent. Dazu Menage ad Diog. Laert. I, 52; 
Hermann. Stark, Griecli. Priyatalterth. S. 72.

2) Vergl. ein Urtheil des bekannten Kynikers Diogenes aus Sinope bei Diog. 
Laert. VI, 2, 71: oó5śv ye pi]v eXeye ró itaparaw śv rui (3!<p /lopti daxqssu>c xarop9ou<j9ai,

2»
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So entwickelte bereits Sokrates in seinen Gesprachen, dass die 
edelsten Naturen ganz besonders der Bildung bediirfen (Xenoph. Me- 
mor. IV, 1, 3). Nach ihm aber fiihrt insbesondere Platon an einer 
bekannten Stelle seines Staates VI, p. 491, D den Gedanken durch, 
dass auch die bestbegabten Naturen, wenn sie eine schlechte Erziehung 
bekommen, ganz vorzugsweise ausarten; dass dagegen eine gluckliche 
Anlage durch angemessenen Unterricht und mit zunehmendem Wachs- 
thum zu jeder Art von Vortrefflichkeit gelange. Wiederholt kbmmt 
er auf diese Anschauung zuriick. Der Mensch ist ihm ein sanftes 
Geschopf und pflegt, wenn bei ihm zu einer gliicklichen Naturanlage 
noch eine zweckmassige Erziehung hinzukbmmt, das sanfteste und 
gbttlichste zu werden; andernfalls, wenn er nicht hinlUnglich oder 
nicht gut erzogen worden, das wildeste unter allen, welche die Erde 
hervorbringtJ). Nach Sokrates und Platon sind demnach Erziehung 
und Unterricht das Mittel, zur geistigen Klarheit und zur selbsttba- 
tigen Tugend zu gelangen. Freies Wissen allein fiihrt zur freien 
That, Erziehung und Unterricht aber zu diesem Wissen. Erziehung 
ist schwierig und die Berathung iiber sie ist die heiligste von allen; 
denn iiber nichts Gbttlicheres kann wohl der Mensch einen Beschluss 
zu fassen haben, ais iiber seine eigene und seiner Angehorigen Aus- 
Lildung* 2}. Nicht zu iibersehen ist jedoch, dass der hohe Werth

Se raótłp itav śxvizrjaai. Dazu Pseudo-Phokylides bei Bergk, Poet. Lyr. Gr. 
p. 366, 98: tt)V aoęópi aotpóc I9óver, TŚyvac S’ópÓTeyvo{.

ou yiopei [UY<źkł]v 8t8ayi]v doiSazroę azout) • 
ou yap Si; voeoua’ ol p-ą3śiror’ śs9Xa pa9óvre{.

*) Cf. de legg. VI, p. 766, A av9pu)iroę oś..............itaiSeiaę pśv o’p9^ę Toyóv
(sc. C<óov) zai ipusewę suruyoSt, detóratOM qpep<óraTOv rs Ju>ov •ppea&at <piXsi mK. De 
rep. IV, p. 424, I! rpoipi] yap zai iraioeuats ypłprr] au>Copev») cpuaett dya^aę eprtoiei, zai 
au coJart; yprja-ai roiaónję TtaiStiat avtiXap^avópevai en ^ekrioo; ruw itporźpu»v <p-jov:ai xrX. 
Damit verglciclie man ein merkwiirdiges psychologisches Urtheil, welches Pausanias iiber 
Nero fallt unter Anwendung eines wciteren wichtigen Ausspruches bei Platon,. Pausan. 
VII, 17, 2 arctoÓMri ouv e; rouró poi ro5 Nepwooc ró śpyov ópftó-ara aipr)zśvat IIXdtu>v 
ć<paivero ó 'Apiatawoę, óitóaa aStz^pata peyśSei zai roKp^pari saro uTiep>]pxóra, ou ru>v 
śittTu^óvnov eiuat rautadv9pó>Tt<ov, ipu/^c 3ś feuuaia; unó atóitou icatSsiaę Stecp— 
9appśv»;ę, coli. Piat, de rep. ibid, p, 492, A; 495, C.

2) Piat. Theag. p. 122 B. Weiterhin nnterscheidet, wie schon bemerkt, Aristote
les wiederholt zwischen Anlage, Erziehung durch Unterricht und sittlicher Angewohnung; 
cf. Polit. VII, 12 extr. rrp pśv roiuuu ęuatu oiouc «'.vat Sei . . . . ouopicpeha itpórspov • 
ró ós Xotiróv epyov ijói) ~ a 18 e i a c • ra pev yap ś9tCópevoi pav9avouat, td 8’dxouovteę xrX. 
So wird in der Nikom. Ethik I, 9, 1 die Frage gestellt: rtóupóu śart pa9r)róv rj ś9tatóv 
i] aXX<»{ raoę dox>)tóv, sc. ró aya9óv. Auch in der Gedachtnisskunst unterschicdou die 
Alten eine memoria naturalis und artificialis, cf. Aut. ad Her. III, 16, 28, und ebenda 
29: nec hoc magis aut minus in hac re quani in ceteris artibus flt, ut ingenio, doctrina, 
praeceptione natura nitescat.
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praktischer Uebung, wie er aus so vielen Anekdoten und Charakter- 
zugen der Alten erhellt, grossentheils in Riicksicht auf die andauernde 
und muhevolle Vorbereitung zum bffentlichen Redner geschiitzt ist, 
wie dies auch die vorhin S. 18 angefiihrten Worte d4 Isokrates deutlich 
erkennen lassen ’).

Wabrend nun aber Sophisten und Redekiinstler der spateren Zeit 
liier und da sogar einen wirklichen Sieg der Lehrkunst iiber 
die M angol der Naturaniage verzeichnen oder doch verheissen 
zu diirfen glaubten * 2), gab man auf Seite der Aelteren die Unsicher- 
lieit und den oft geringen Erfolg des Unterrichts gerne zu. Isokrates, 
der doch beruhmte Manner zu Schiilern geliabt hatte, iiussert in der 
schon erwiihnten Rede § 201: Dies fordem die Sophisten, wiewohl 
sie weder gehort haben, dass wir solche Versprechungen machen, noch 
gesehen haben, dass in den andern Ktinsten solches geschieht, sondern 
dass uns nur langsam die Kenntnisse zuTheil werden, und wir nicht 
auf gleiche Weisc einer wie der andere das Erlernte 
verarbeiten, sondern aus allcn Schulen zwoi oder drei Meister der 
Kunst hervorgehen, indess die andern sie ais Stumper verlassen. 
Weiterhin § 274 bemerkt er noch: Ich glaube, eine solche Kunst, 
welche in den von Natur mit geringer Anlage zur Tiichtigkeit Aus- 
gestatteten Tugend und Gerechtigkeit auszubilden vermbchte, liat es 
weder friiher gegeben noch jetzt, und diejenigen, die in 
dieser Hinsicht Versprecbungen machen, werden ermiiden und von 
ihrein Geschwatz ablasscn, ehe ein solcher Unterricht erfunden ist; 
wohl aber werden sie besser und vorziiglicher werden ais sie sind, 
wenn sie ihre Ehre darein setzen, gut zu reden, und sich bestreben, 
hre Horer uberzeugen zu konnen, und obendrein nicht jenem Vortheil 
nacbjagen, der von den Unverniinftigen dafiir gehalten wird, sondern 
dem, der in Wahrheit ein solcher ist.

’) Vergl. Lukianos, Leben des Demonax c. 36 potopi 2ś tiki zazisra
a a \ r i auve^oukeuev aozeTv zai YopwdCeatfai • tou oś rótóvroc, Aei śit’ śpauTOii kśy«>, Eizórioj 
TOtvuv, e<płj, roiauTa keyeię pcop<p azpoarj) ypa>ptvoc.

2) Cf. Liban. II, p. t9 Reisk. re/Yig wwjaa; tipi <puotv.

So wird denn das Hauptgewicht allerdings auf die natiirliche 
Anlage gelegt und angeborne Begabung hochgewerthet gegeniiber 
auch den giinstigen Einwirkungen der Erziehung und des Unter
richts. Nirgends ist die Rede von einer gewissen A11 g e w a 11 
des Unterrichts (die Prahlereien ciniger Sophisten gehoren nicht 
hierher), von jener Ueberschatzung an sich bedeutsamer Axiome und 
Methoden, der man in neueren Zeiten só haufig huldigen sieht, am 
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haufigsten freilich bei angehenden Lehrern und solchen Verwaltungs- 
beamten, denen keine eigene Erfahrung zur Seite steht. Zwar die 
Entwickelungsfahigkeit der mensehlichen Natur wird imklassi- 
schen Alterthum nicht geradezu geleugnet; die betreffenden Stellen 
gewisser Satiriker wollen nur im Zusammenbange ricbtig gewiirdigt 
sein. Aber den Schwierigkeiten ihrer Ausbildung, dem 
Zweifel am Erfolg und an nachhaltigen Resultatcn der Belcbrung wird 
in mannigfaltigen Wendungen Ausdruck verliehen, bald um vor dem 
Glauben an die Allgewalt ausscrer Einwirkung (te/yr/) zu warnen, 
bald auch in Form einer Rechtfertigung der mensehlichen Ei- 
genart und der urspriinglichen Natur.

Nach der pythagoreischen Anschauung wenigstens kann der bei 
der Geburt hochst unvollkommene und von Natur zum Uebermuthe 
geneigto Mensch durch eine ununterbrochene, wahrend des ganzen 
Lebens fortdauernde Erziehung von den angebornen Fehlcrn befreit 
und zur Reinigkeit des Herzens und Gemuthcs emporgehoben werden. 
Dagegen ist nach Platon’s Ansicht keine Erziehung und Schule, Ue
bung und Gewohnung im Stande, dasjenige zu ersetzen, was die 
Natur des Zoglings an Talent, Gabe und persbnlicher Befahigung in 
aller Hinsicht mitbringen muss J). Mit stolzen Worten riihmt in dieser 
Beziehung Perikles von den Athenern, dass sie, wahrend ihre Feinde 
von der fruhesten Jugend auf in barter Zucht und anstrengender 
Uebung zu Mannern heranreiften, gleichwohl bei freierem Leben und 
ohne Zwang nicht minder herzhaft jeder Gefahr entgegengiengen* 2).

t) ergi. Piat. Phaedr. p. 269, D; Volquardsen, Platouk Idee des personlicheu 
Geistes S. 136, und besonders auch iiber die natiirlichen Mangel, ebenda S. 91. Vergl. 
aucli bei einem spateren Platoniker, Maximos von Tyros, or. 27, 8 auTo8i6azrov yap 
ri ypjjpa are/wbę rj xa‘ T° ei8źvai napitków nj ęóaei su zyiw. Der geistig Kraftige
(ó su neęuzóc ow^p) bedarf kaum einer starkeren Anregung, auróc nap’ autou T7jv appjy 
XaJ?dw nopeóerai zai e<po8sust zai $uXXap^avei zai avanep.na£srai [w^pą; za tou yo5 
{kapara. Der minder Kraftige freilich muss einen Sokrates haben, der durch Fragen 
und Wiederfragen ihn dazu bringt, dass er die Wahrheit selbst flndet.

2; Thukyd. II, 39 zat ev rak naiSeian ot usv śntnóv<p daz/jasi su8u{ vśoi ovreę ró 
dv8pstov psrśp^twTai, rjp.sk 8e aveipśvuię 8iairu>pevot oó8śv Tpatw śni rouc isonaXeię ziv8uvou« 
)(u)poupev.

3) Ouz ez navróc 6uXou ' Eppiję av yśyoiro, Non ex quovis ligno flt Mercurius, 
woriiber zu yergleichen ist Desid. Erasmi Adagg. Chil. II, Cent. 5, p. 502 XLVII. 
ed. Hasil. 1533.

Mit dieser Auffassung von dem sehr bedingten Werth und Er
folg aller Belehrung und Einwirkung in der Erziehung stimmt denn 
auch jener bekannte alte Spruch, dass nicht aus jedem Stiick Holz 
ein Gotterbild sich schnitzen lasse3). In Rom hielt man uberhaupt
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in der republikaniscben Zeit durchgehends mehr von der praktischen 
Uebung im Leben und durch’s Leben, und insbesondere auch von der 
domestica consuetudo, ais von Studien, Belesenheit und Gelehrsamkeit *).  
Dass iibrigens eine solche Auffassung gerade unter den Romern 
ihren schroffesten Ausdruck und die meisten Bekenner finden konnte, 
erklart sich unschwer aus den spateren Zeitverhaltnissen und dem 
wohlbegriindeten Pessimismus gerade der Besten. Mitunter hat man 
aber auch einzelnen Ausspriichen zu viel Gewicht beigelegt, z. B. dem 
Urtheil des Horaz, dass die Natur, wenn auch gewaltsam verdrangt, 
dennoch immer wiederkehre2). Der Dichter bezeichnet, wie der 
Zusammenhang lehrt, den falschen Ekel der Ueberbildung vor dem 
einfjach Natiirlichen, der schliesslich immer wieder von der Sehnsucht 
nach der freien Natur besiegt werde. Derselbe Dichter und Menschen- 
kenner gibt ja an einer andern Stelle auch zu, dass Niemand so ver- 
wildert sei, dass er nicht sanfteren Sinnes werden konnte, vorausge> 
setzt, er leihe geistiger Pflege ein williges Gelior3). Dagegen weit 
schlimmer lautet auf solche Fragen die Antwort bei Juvenal, dem 
verbitterten Satiriker, der auch iiber diesen Punkt pessimistisch urtheilt 
und sein arges Misstrauen gerne mit dem natiirlichen Hang der Men- 
schen zum Schlechten begriindet, wiewohl er wiederholt allen Nach- 
druck auf die Wirkung schlechter Beispiele in der Erziehung legt1). 
Die Stoi ker konnten sich dariiber nicht recht einigen, ob bei der 
Geburt in geistiger und moralischer Hinsicht eine grosse Verschieden- 
heit zwischen den Menschen obwalte oder nicht. Weil sie namlich 
sahen, bemerkt Galenos (ort rot riję 151), dass Kinder
bei gleicher Erziehung doch von einander abwichen und dass manche, 
selbst bei der besten Fiihrung und ohne irgend ein schlechtes Beispiel 
doch ausarteten, so hiclten einige von ihnen alle Menschen von Natur 
fiir schlecht, andere aber nur wenige. Auch Seneca, des romischen

9 Bernhardy, Rom. Lit., Anui. 38.
2) Naturam espellas furca, tamen usque recurret, Hor. Epp. I, 10, 24 gegeniibcr 

von Doderkin, Aufs. I, S. 239.
3) Epp. I, 1 39 sq. nenio ailco ferus est, ut non mitesrere possit | si modo cul- 

turae patientem cominodet aurem.
4) Vergl. Iuven. Sat. XIII, 239 tamen ad mores natura recertit | damnatos fixa 

et mutari nescia. XIV, 40 sq. quoniam dociles imitandis | turpibus ac pravis 
omnes sumus. Hierher gehiirt auch die Stelle Sat. XIV, 10 sq., wo die Nachhaltigkeit 
und Wichtigkeit der ersten Knabenerziehung bis zum achten Lebensjahr eingescharft 
wird; ebenso vs. 31 — 35; vs. 47; vs. 68. Dagegen sind vou hoher Bedeutung rilck- 
sichtlich der natiirlichen Anlage die Verse Sat. X, 302 sq. quid enim puero conferre 
potest plus | custóde et cura natura potentior omni?
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Greisenalters Aretalog, ergeht sich in absprechenden, zum Theil auch 
einander widersprechenden Bemerkungen iiber die Schlechtigkeit unserer 
Natur. Alle Menschen sind mitFehlern und Vergehen behaftet. Das 
menschliche Gemiith ist von Natur widerspenstig und zum Verbotenen 
und Gefahrlichen strebend, und geht lieber selbst nach ais dass es 
sich ziehen lasst. Durch weise Gesetze jedoch und vor Allem durch 
eine verstandige, Strenge mit Mildo paarende Erziehung lassen die 
siindhaften Naturanlagen sich verbessern, indess die wohlgeartetcn 
Gemiither durch sie um so geschwindcr auf die hochste Stufe empor- 
gefiihrt werden. Denn einige Menschen haben vortreffliche Anlagen 
und sie iiberkommen daher ohne langwierige Unterweisung dasjenige, 
was man gemeiniglich vorzutragen pflegt, sowie sie auch begreifen, 
was Tugend ist, sobald sie es nur gehort haben u. s. f.J).

Unter den hervorragenden Mannern der republikanischen Zeit 
ist es schliesslich Cicero, der nach seiner Weise auch in dieser Frage 
vermittelt. Nur das seltene und ausserordentliche Genie lasse den 
Mangel an theoretischer und fachgemasser Bildung nicht vermissen2). 
Wenn auch nicht im Sinne jener goldenen, vielgepriesenen und wenig 
befolgten Regel des alten Cato „an die Sache zu denken und die 
Worte sich von selbcr geben zu lassen“ (rem tene, verba sequentur), 
stellt der hochbegabte Landsmann des bauerlich derben Marius, ganz 
in der Weise der besseren griechischen Rhetoren und wohl auch auf 
Grund eigenen Fleisses und eigener Erfahrung, ausdauernde Uebung

!) Seneca Ep. 119 nec illud praecipio, ut aliquid naturae neges: contumai 
est, non potest vinci, suum poscit, verglichen tnit De element. I, 1, 6 fleta 
cito in naturam suam recidunt, und Ep. 11, 1 nulla sapientia naturalia corporis aut 
animi vitia ponuntur: quicquid inflsum et ingenitum est, leniturarte, non vin- 
citur................haec nec disciplina nec usus umquam excutit r sed natura vim suam
exercet et illo vitio sui etiam robustissimos admonet. De tranquill. animi 6 małe re
spondent coacta ingenia: reluctanto natura inritus labor est. Dagegen De ira Ii, 
18 educatio maximam diligentiam plurimumque profuturam desiderat. Facile est 
enim teneros adhuc animos conponere, diffleulter reciduntur ritia, quae nobiscum 
creverunt. Ep. 90, 41 quemadmodum omnibus indoles fortior fuit et ad labores para- 
tior, ita non erant ingenia omnibus consummata, non enim dat natura virtutem: 
ars est bonum fieri. Ep. 94, 30 ingenii vis praeceptis alitur et crescit novas- 
que persuasiones adicit innatis et depravata corrigit....................nancta vero (indoles)
praesidium et adluta praeceptis evalescit sqq.

2) Acad. II, 1, 2 von Lucullus: ineredibilis quaedam ingeni magnitudo non de- 
sideravit indocilem usus discipiinam, vergl. auch De orat. II init. Brut. 6, 22 erqnodnam 
curriculum aliquando sit habitura tua et natura admirabiljs et exquisita doctrina 
et singularis industria. 
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und unermiidlichc Praxis iiber alle theoretische Unterweisung *).  Ich 
muss gestehen, sagt er in der Vertheidigungsrede seines ehemaligen 
Lelirers, des Dichters Archias, Kap. 7, viele Manner haben ausge- 
zcichncte intellektuelle und moralische Anlagcn besessen und haben 
es ohnc gelehrte Bildung bios vermoge ihres eigenthumlich organi- 
sirten und fast an das Ueberirdische grenzenden Wesens (sine doc- 
trina naturae ipsius habitu prope divino) durch eigene Kraft zu sitt- 
licher Freiheit und Mannlicbkeit des Charakters gebracht; auch die 
Bemerkung fugę ich hinzu, dass Naturell ohne Schule (naturam sine 
doctrina) zu Ehrc und Verdienst bfter forderlich gewesen ist ais um- 
gekehrt. Aber ebenso behaupte ich: wenn sich zu einer besonderen 
hervorstechenden Naturanlage Theorie und wisscnschaftliche Bildung 
gesellt (cum ad naturam esimiam et iilustrem accesserit ratio quae- 
dam conformatioque doctrinae), dann pflegt etwas unbegreiflich Hohes 
und Einziges das Resultat zu sein2).

Seit dem zweiten punischen Kriege treffen wir unter den Ro- 
mern griechische Erziehung, selbst der Kinder, und griechische Bildung 
der Erwachsenen ais Sitte und hochwichtiges sociales Element. Damit

>) De orat. I, 4, 15 uf ad eara doctrinam, quam suo quisque studio assecutus 
esset, adiungeretur u sus frequens, qui omnium magistrorum praecepta 
superaret.

8) Aber das echt rednerisclie Schwanken des Mannes auch in derartigen Urtheilen 
zeigen Stellen wie: De flnibus bon. et mai. III, 3, 11 Quos bonos viros, fortes, iustos, 
moderatos aut audivinms in republica fuisse aut ipsi vidimus; qui sine u i la doc
trina naturam ipsam secuti multa laudabilia fecerunt. Eos melius a natura 
institutos fuisse qnam institui potnissent a philosopbia sqq. In den Biichern De oratore 
freilich hangen so stark modiflcirte Urtheile zusammen mit der Cli ar ak t eristi k der 
Personen, die sprecliend eingefiilirt sind, Man rergleiche De or. III, 50, 195 Magna 
quaedam est vis incredibilisąue naturae. Omnes enim tacito ąuodam sensu, sine ulla 
arte aut ratione (Theorie), quae sint in artibus ac rationibus recta ac prava, 
diiudicant sqq. mit der Stelle De or. I, 15, 115 Et quae bona sunt fieri meliora possunt 
doctrina, et quae non optima, aliquo modo acui tamen et corrigi possunt. Brutus 
29, 111 Sine doctrina etiamsi quid bene dicitur adiuvante natura, tamen id quia 
fortuito lit semper paratum esse non potest. De flnibus IV, 4, 10 Etsi ingeniis magnis 
praediti quidam dicendi copiam sine ratione consequuntur: ars tamen est dux 
certior quam natura. Aliud est enim poetarum moreverba fundere, aliud ea quae 
dicas ratione et arte distinguere. Dagegen heisst es wieder De natura deor. II, 34, 
87 Si ergo meliora sunt ea quae natura, quam illa quae arte perfecta snnt, nec ars 
efficit quicquam sine ratione sqq. Brut. 77, 268 quicquid habuit, quantumcunque fuit, 
illud totum habuit ex disciplina; instrumenta naturae deerant. De offic. I, 18, 60 
ut nec medici nec imperatores nec oratores, quamvis artis praecepta perceperint, quic- 
quam magna lande dignum sine usu et esercitatione consequi possunt, sic sqq. 
Und abermals in der Rede pro C, Rabir. Rosth, IJ, 4 tamen natura duce, quae 
plurimum valet u, s, f, 
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tritt auch in Rom zucrst eine U n tersch e i d u ng zwischen 
Erziehung und Unterricht auf. Der Vornehme halt griechi- 
sche und syrische Sklaven ais Padagogen und Lehrer (custodes, comi- 
tes, magistri u. s. f.), armere Leute haben keinen servus litteratus. 
Und wie biemit eine Scheidelinie nach dem Vermogen gezogen ist, 
so stellt sich ein zweiter Unterschied heraus zwischen Gebildeten und 
Ungebildeten in dem Sinne, dass die ersteren befahigt sind im Staate 
sich zu bethatigen (in der Kaiserzeit das Staatsdienerthum), die letz- 
teren eigentlich ein Proletariat vorstellen.

Hbren wir noch eine Autoritat aus der romischen Kaiserzeit. 
Quintilian namlich, der achtbarste und erfahrenste wirkliche Padagog 
und Lehrer wohl des gesammten romischen Lebens, dessen Didaktik 
oder systematische Linterrichtslehre gliicklicherweise auf uns gekommen 
ist, hebt in dieser seiner sorgfaltigen Anleitung fiir die Ausbildung 
zum Redner wiederholt die Naturanlage ais ersto Bedingung eines 
erspriesslichen Unterrichts hervor. So iiussert er gleich in der Vor- 
rede (Instit. or. prooem. § 26 sq.): Zuvorderst muss ich die Versiche- 
runS geben, dass Vorschriften und Regeln ohne Beihiilfe der Natur 
nichts vermogen. Deshalb ist auch mein Werk fiir denjenigen, dem 
die Anlage fchlt, ebensowenig geschricben, ais eine Abhandlung iiber 
Ackerbau fiir eine unfruchtbare Wiistenei. Allerdings gibt es auch 
noch einige andere angeborene Hiilfsmittel, wie Stimme, eine Brust, 
welche die Anstrengung vertragt, Gesundheit, Herzhaftigkeit, Anstand, 
welche, wenn sie nur in geringem Maasse verliehen wurden, durch 
verniinftige Uebung gesteigert werden konnen; aber sie mangeln mit
unter so sehr, dass sie auch die Vortheile der geistigen Begabung 
und eifrigen Studiums vereiteln, gerade so wie die letzteren selbst ohne 
erfahrenc Lehrer, ohne beharrlichen Fleiss, ohne wiederholte und 
nachhaltige Uebung im Schreiben, Lesen und Reden, an und fiir sich 
nichts helfen.

Ebenda I, 1 sq. wird bemerkt: Die Thatigkeit des Geistes und 
seine erfinderische Kraft ist uns Menschen eigen, weshalb man auch 
glaubt, die Seele soi himmlischen Ursprungs. Stumpfsinnige und Un- 
gelehrige werden nach des Menschen natiirlicher Anlage ebensoselten 
geboren ais ungeheuere und missgestaltete Koi per, dereń Anzahl sehr 
gering ist. Zum Beweise dient, dass die Knaben so vielfache Hoff- 
nungen erregen; wenn eben diese in dem spiiteren Alter rerschwinden, 
so hat ofifenbar nicht die Naturanlage gefehlt, sondern die aufmerk-

*) Vergl. oben S. 17. 
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same Behandlung (cura). Freilich iibertrifft einer den andern an Be
gabung (ingcńio), ieb muss es zugebcn; aber die Folgo davon ist nur, 
dass der eine mchr leistet ais der andere, wiibrend Ni eman d ge- 
funden wird, der durch Fleiss (studio) gar nichts erreicht 
h a 11 e.

Im 19. Kap. des zweiten Buches schaltet Quintilian abermals 
wichtige Bemerkungen ein zu der Frage, ob naturliche Anlage oder 
Unterricht mehr beitrage zur Beredtsamkeit. Ein yollendeter Redner 
konne nur durch beides werden; wollte man das eine ganzlich von 
dem andern abtrennen, so wird die naturliche Begabung auch ohne 
Unterricht viel vermogen, dagegen ein Unterricht ohne naturliche 
Begabung (doctrina sine natura) unmoglich sein. Vereinigen sie sich 
in gleichem Verhaltniss, so mochte ich nach meiner Ansicht, wenn 
beide in mittlerem Maasse vorhanden sind, der Naturbegabung 
immer noch grossere Wichtigkeit beilegen (maius naturae 
esso momentum); vollendete Redner verdanken aber, wie ich glaube, 
dem Lntcrrichte mehr ais der natiirlichen Anlage, etwa wie einem 
ganz unfruchtbaren Boden auch der beste Landwirth nichts niitzen 
kann, wahrend iippiges Erdreich auch ohne Anbau etwas Nutzbares 
erzeugen wird; bei einem ergiebigen Boden dagegen wird der Be- 
steller mehr leisten ais dic Giite des Bodens an und fur sich. Hatte 
Praxiteles den Yersuch gemacht, ein Bild in groben Miihlstein zu 
hauen, so wiirde ich einen parischen Marmorblock auch unbehauen 
vorziehen; ware dieser aber von demselbcn Kiinstler bearbeitet wor
den, dann wiirde diese Arbcit von Kiinstlerhand mehr werth sein ais 
der Marmor. Kurzum, die Naturanlage ist der Stoff des 
Unterrichts (natura materia doctrinae est); dieser bildet, 
je ner wird gebildet. Nichts ist die Kunst ohne Stoff, und Stoff 
bat auch ohne Kunst einen Werth, nur hat die hochste Kunst einen 
grosseren ais der beste Stoff1).

Nicht minder trefflich ist auch die Schlussbemerkung Quintilian’s 
zum sechsten Buche, nachdem er des Redners Urtheil und Ueberlegung 
abgehandelt: Nicht bios im rednerischen Vortrag, sondern im ganzen 
Leben geht nichts der Ueberlegung (consilium) vor, ohne diese werden 
alle iibrigen Kiinste vergeblich gelehrt, und mehr noch richtet 
die Klugheit (prudentia) aus ohne theoretischen Unter
richt ais dieser ohne jene. (Yergl. auch S. 24 Cato’s Axiom.)

*) Ars summa materia optima melior. Vergl. Pseudo-Boetius ed. Mignę II, p. 
1234, B docere est facultati indulgere.
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Indessen unter den eigentiichen Theoretikern der Erziehung aus 
der iilteren Periode urtheilt im Grunde immerhin Aristoteles am giin- 
stigsten iiber die irksamkeit des Unterrichts und der padagogischen 
Gewohnung. So aussert er einmal in Riicksicht auf einen Satz Pla- 
ton’s, dass die Natur bisweilen auch schlechte und der Bildung unzu- 
gangliche Individuen hervorbringe: Daran ist freilich etwas Wahres, 
es kommt ja vor, dass einzelne Menschen zur Bildung und zur mann- 
lichen Tuchtigkeit nicht gebracht werden kdnncn ’). Keine der sitt- 
lichen Tugenden (rjBtzat aperat) ist dem Menschen von Natur ange- 
boren; denn nichts, was von Natur einmal so ist, lasst sich gewbhnen 
(sfhCsTOt) anders zu sein. Ob sich daher ein Mensch sogleich von 
Jugend auf so oder so gewohnt, daran liegt nicht wcnig, sondern sehr 
viel oder vielmehr Alles (Eth. Nikom. II, 1, 2. 1, 8). Dagegen die 
A erstandestugenden (ótavO7]T(xa't aparat), wie Einsicht und Klughcit 
fecharfsinn und Weisheit, lciehte Fassungskraft (sugaOeta) und Ge- 
dachtniss, sind ein Ge gen stand des Unterrichts. Zur Erziehung 
sind nun aber Anlage (cpuotę), Gewohnung fśftoę) und Unterricht (Zo^oę, 
verniinftige Unterweisung) erforderlich; eine weitere Frage ist nur, 
soli der Anfang mit der Belehrung oder mit der Gewohnung gemacht 
werden ? Beide miissen in vollkommenster Harmonie auf einandcr 
wirken, und Alles, woran iiberhaupt gewohnt werden kann, wird besser 
sofort von Kindesbeinen auf und allmalig angewbhnt2).

Bei so tiefgehenden und immer wiederkehrenden Zweifeln 
an der Wirksamkeit des Unterrichts, wie sie uns allentbal- 
ben begegnen, balten wir es fiir zweckmassig, hier noch einige be- 
zeichnende Ausspriiche iiber das Yerhaltniss von Naturanlage und 
Unterricht folgen zu lassen, ehe wir versuchen, einer unbefangeneren 
Werthschatzung von Bildung und Unterricht Ausdruck zu leihen, wie 
solche nach Massgabe der geistigen Entwickelung langsam sich ein- 
stellcn musste.

Nicht wenige charakteristische Aeusserungen iiber die Schwie- 
rigkeiten der Bildung, die Unsicherheit des Erfolges in der Erziehung,

*) Polit. V, 10 <uc tpóaeok irore tpuouarję tpauZocc zat zpeirrouc itaioeiac. 
rouTo ouv auro Xśf<i>v istoc ou zazt&f evMyerai yap etoai rwaę, ou; itatJeu8ijvat 
zat Yevś<j&at arcouSatouc d3uvarov ztX. unter Bezugnahme auf Piat, de rep. VIII, 
1—3, p. 543—547.

2J Polit. VII, 13, p. 249 Gottl. itórepoo atatSeureot rtp AÓytp itpórepoo rj totę e8eat. 
Taura yap 8st itpóę ak/.r(/.a aujitptoMeto aupętootao apiarrjt. Ebenda Kap. 15, p. 254 
G rcd\ra yctp oaa Btwatóo e8t£etv, eu8óę apyopśocuo ^śatłoo ś8lCetv, ez itpoaaYtoyiic 
o t8i£stv. Vergl. Eth. Nik. X, 9, 6 ywsaftat odya&Oę otpcrat ot epóset, cl 5ś 
ś8st, ot 8ś StSaytj ztX. und oben S. 17. 
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treffen wir bei dem Dichter Theognis; wiederholt kommt der vom 
Schicksal gepeinigte Mann auf den Gedanken zuriick, daBs es etwas 
ganz anderes sei, den Guten schlecht zu machen ais den Schlechten 
gut *)•  Ein Vers des Menandros lautet: Ganz nichtig ist das Lernen, 
fehlt es an Verstand* 2). Dem Isokrates wird ein hierher gehóriges 
sinnreiches Wortspiel zugeschrieben, das sich freilich nicht wiedergebsn 
lasst. Ais ihm Jemand seinen Sohn vorstellte und fragte, was der- 
selbe wohl nothig hatte fiir den Unterricht, habe Isokrates erwiedert: 
ypatptótoti zat vou (sc. ad-w Sst) zat 7ttvaztStou zatvou, d. i.: er braucht 
einen neuen Schreibgriffel und ein neues Tafelchen, kann jedoch so 
gesprochen werden, dass es bedeutet: einen Griffel und Verstand, ein 
Tafelchen und Verstand3). Auch Theophrastos erachtete es fur ausserst 
schwierig, die kiinftige Entwickelung der Jungen vorauszusagen (zara- 
ptmeósa&at), denn dieses Alter ist ohne Ueberlegung (aaTO/aaroę), 
unterliegt vielfachem Wechsel und lasst sich hałd zu diesem bald zu 
anderem hinreissen4). Ungemein haufig sind in demselben Sinne bei 
den Alten auch die von muhevollem Erbauen und Bilden entlehnten 
Gleichnisse iiber Erziehung, wie jenes des Diogenes von der 
Topferarbeit5). In einem Lustspiel des Plautus „der Hausgeist*  
(Mostellaria vs. 90 sqq.) spricht ein junger Mann also:

9 Cf. Bergk, Poetae Lyr. Gr. p. 415, vs. 577 sq. pij8tov ć; dfa&ou tkrvai zazóv 
q ’x zazou ea9Xóv | pq pe Oióaaz’ • outot ri]Xtxoc tipi pa&eiv. p. 407, vs. 429 sqq. 
ęuaat zat $pś<pat paov (3poTOv, -q <ppśvaę eatIXd{ | śv$śpev oóBeij wo> touto f’ eracpod- 
aaro | <u rtę s<ó<ppov’ ef>qze róv atppova, zdz zazou śs8Xóv. vs. 437 aXXa ot3dsz<ov 
| ou itott wotq«ts wv zazóv av8p’ dyaSoo ztX. Womit zu rcrgl. der Gedanke: „Nimm 

die Gefahr weg, | gleich springt querfeldein nach entferntem Geziiun der Naturtrieb“ bei 
Horaz Serm. II, 7, 73 tolle periclum: | iam vaga prosiliet frenis natura remotis.

2) Ed. F. Did. p. 100, no. 557 <ós ou8ev q pd9qatę, dv prj v o u { itapij, ver- 
gliclien mit p. 92, no. 96 ypdppata pa3etv Set zai pat>óvra voOv e/ew, auch bei Stob. 
Floril. Tom. I, p. 79, 25 Gaitf, ptató 3ocptsrqv, oartę ouy aorto so?ó;, | <ńc ou8śv q pd- 
Sqatę, rjv pq vou'{ irap^.

3) Iłhetor. Gr. ed. W alt, Tom. I, p. 143 coli. p. 209.
*) Stob. Flor. Tom. II, p. 331, no. 15 Gaisf.
5) Stob. Flor. Tom. IV, p. 408 Atoyewję śXeys rqv t<mv itat8cov dfurfyt śotzśvat 

rotc r<óv zepapśtuv wX dopaś ty ó»{ yap ezsivot awaXóv psv tom wqXóv <ma oirou 
&źXouat syrj par i Co u o i zat pu&ptCouotv, óitn]8śvTa 8’ ouzert 8uvavrat rtXda- 
astv, ourto zai tou{ »v Mtótrjrt pq Sta itóvu>v iraiSapirfrj&eMtaę reXeiouę Yevopevou{ apera- 
wXaaTOU{ yeMeatlai, womit allenfalls die Stelle beim Propheten Jeremias 18. Kap. 6. Vers 
zu vergleichen ist.

„Der Mensch kommt mir xor, wie ein Gebaude, 
Nachdem er geboren..................
Sogleich, wenn ein Haus aufgerichtet, gemauert, 
Gezimmert, und wohl nach dem Richtmass gefiigt ist,
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So lobt man den Meister, lobt was er geschaffcn.

Zuerst sind dic Elfem die Bauherrn der Kinder.
Sie legen den Gnind fur die Kinder, erzieh’n sie, 
Und bilden mit Sorgfalt und schaffen ein festes 
Besteh’n, dass sie brauchbar dem Volk auch gefallen. 
Sie sparen nicht Muhe noch Geld; ailer Aufwand 
Ist ihncn kein Aufwand. Sie bildin, sie lehren 
Schrift, Recht und Gesetze; mit Aufwand und Arbeit 
Streben sie, dass mancher Mann sich Kinder wunscht den iliren gleich. 
Und geht es zum Heere, 
Dann geben sie zur Stutze wohl den Sóhnen einen Vetter mit. 
So zieh’n sie hin, und sind vorerst von Zimmerern und Meistern frei. 
Ist darauf ein Jahr im Feld vorbei, 
Erkennt si<h’s an der Probe leicht, wobin der Bau sich neigen will. 
Ich selbst benahm mich iminer fromm und tadellos,

, So lang der Rauherr mich bewahrt’ in seiner Huttt u. s. w.

Diese Zeugnisse geniigen cinstwcilen, um das hohe Interesse zu 
bezeugen, das die Alten der Frage nach dem Verhaltnisse von Unter
richt und natiirlicher Anlage widmeten. Daraus ergibt sich von selbst, 
dass an einem Zogling hohe Geistesgaben und freie musische Bildung, 
wo solche ais gliickliches Ergebniss der Erziehung sich offenbarten, 
nur um so hoher geschiitzt und gepriesen wurden. Inwiefern aller- 
dings unter den Romern eine solche Werthschatzung weniger allge- 
mein galt und geltcn konnte, werden wirspater sehen. Dem Ilellenen 
aber ist die Bildung geradezu ein Jubclfest der Seele mit allen 
geistigen Genussen im Verein 4). Alle Verehrer der Musen befinden 
sich gleicbsam in einem religiósen Vcrband unter einander und 
mit der Gottheit2). Der Giiter hbchstes ist fiir den Menschen Bil
dung3); es gibt kcine erhabenere Angclcgenheit fiir das Nachsinnen 
des Menschen, ais scine und der Scinigen Geistesbildung (Piat. Theag. 
II, p. 122, B). Ich wiisste nicht, wofiir ein verstandiger Mann sich 
starker ereifern sollte, ais die moglich vollkommene Ausbildung 
seines Sohncs, sagte Sokrates4/ Und wiederum, dass iiber die Bil
dung der Seele weder bei Menschen noch bei Gottern in Wahrheit 
an Ehrwiirdigkeit irgend etwas geht oder je gehen wird (Piat.

•) itavqfupię ean ) naiSeia* itokla yap eortv ev autij fHapata zai azoud-
pata, Sokrates bei Joann. Damask. in Stob. Flor. Tom. IV, p. 404.

2J ttiasoę t<uv icenai3ajpśv<i>v, von Sophokles gegriindet, vergl. Hermann-Starh, 
Lehrbuch der gottesd. Alt. der Griechen, S. 34,

3) itaiStia ptytaroz afadtw a\8pu>itoię, Sokrates bei Xenoph. Apol. Sokr. § 21.
*J Ibid. IX, p. 127 D; cf. Macrob. Sat. 1, 1 ed. Plant p. 154 hinc est quod 

mihi quoque institutione tua nihil antiquius aestimatur sqq.
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Phaidr. XVIII, p. 241, C). Daber die Personification der IlatSsta 
ais eines gottlichen Begriftes (vergl. Band I, S. 194, Anm. 2). Aller- 
warts, gleicli dem Golde, behauptet die Schonheit der Bildung ihren 
Werth; das schonste unter den lebendcn Gescbopfen ist sieher ein 
Mensch im Schmuck der Bildung >)• So zeigt sich dcnn das Wagniss 
erst recht furchtbar, wenn Jemand die Seele vernachlassigen wollte, 
fiir die es nach dem Tode keine Sicherbeit vor dem Uebel und kein 
Heil geben kann, ais nur wenn sie so gut und vernunftig ist ais 
moglich. Nichts andcres kann sie ja mit sich haben, wenn sie in die 
Unterwclt kommt, ais nur ihre Bildung und Erziehung (Piat. Phaid. 
p. 107 D). Selbstverstandlich wird darum ein hochbegabter Sohn 

» fiir ein grosses Gltick gcachtet2). Geistig begabte Schiiler werden 
in demselben Sinne Gbtterkindcr geheissen 3), von denen das Wort 
Juvenal’s gilt, die Ilcrzen solcher Jiinglinge babę der Schopfer mit 
vollgesegneter Hand und aus besserer Masse geformt4). In diesem 
Lichte bctrachtet, crhcllt vollcnds dic ganze Bedcutung des bereits 
im ersten Bandę von uns gewiirdigten agonistischcn Elementcs im 
Leben der Hellenen; und der frohe Stolz auf die Erfolge der erwor- 
benen Bildung. Ais Jemand den Sokratiker Antisthcncs fragte, wel-

') F.piktet. ed. F. Did. p. 29, no. 150. 152; ebenda no. 145 'roó; uto-jj goj 
aaouSaCe 7te-atSeupśvo ję paXXov TcZoosious zaraXtzs’v- zpeittouj yap sistv ai -óiv 
irzrtai3supśv<ov śXwć5ec rj ó tu>v ap.a&d)v itXo5ro?. zu welcber Stelle die passende Sammlung 
alinlicher Sentenzen bei Krause, tiescli. d. Erz. S. 14, Anm. 2 zu vergleichen ist; eine 
grosse Anzalil derartiger Ausspriiche iiber die raujeia ron weisen Mannern der alteren 
Periode flndet sich bei Multach, Fragm. Philos. Graec, Tom. I, p. 485 sq.

Menand, Fr. ed. Did. p. 7, 2 eu 3 cttpo m ia to5t ecnv utóę eytuv. p. 95, 
275 zóXXia-óv eon ztijpa TtaiSeia (3poro'ę. p. 96, 312 Xipi)v ~ś'pzs ~asi itatSeia 
fSporoię, an das bekannte omnia mea mecum porto erinnernd. t f. Multach, Fragm. Philos. 
Gr. I, p. 81 KXsav&ł;ę rou«. azai3eórou{ póvig rij popepr) rur; th)pio>v 3ia<pepetv. Stob. 
Floril. Tom. IV, p. 428 Apistirtitoę itapexeXeóc-o roi? vśoif rotaura ścpóoia xtaa9ai, a 
rwa auroę zat Ycmay^aac'. auvexxoXup^aeu Ibid. 'O Aóz«jv rr]v itat8eiav eXeye'; eivat tepóv 
a<rjXov. Ibid. p. 403 heisst die rtaiSeta ein zaraęóy tov, ebenso bei Maxim. p. 207, 
39. ’Ap'.srotśXł){ e<pq rqv itatSeiau eórjyouat pśv xóspiov swat, rttaiaaat 3ł zaracpoyż]v 
śXeu#eptov, und wiedernm p. 405 >j itaiSeia suruyousi pśv ea-i zóauoę, arr/oic. oś xara- 
<puTiov.

3) Rhet. Gr. ed. Walz, Tom. I, p. 158 sq. c. 5. oiov iaozpanjc ó soętariję rous 
suęustt tu>v p.a&qru)V #euiv itaiSa? sXeYsv etvai. Wegen der blossen Periphrase 
■Kotqr«>v iraiSeę, rtXasru>v, Cu>Ypa<p<D'; itatSec, vergl. den Nachweis bei K. Fr. Hermann, 
Gr. Staatsalt. § 5, Anm. 16, nnd besonders C. A. Bottiger, Ideen zur Arcbaologie der 
Malerei, Dresden 1811, I, S. 135. Anm.

4) Juven. Sat. XIV, 34 iuvenes, quibus arte benigna [ e meliore luto finxit prae- 
cordia Titan.
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cher Kranz der schonste sei, antwortete er: Jener, den die Bildung 
verleiht (o ano natSeta;).

So dachten iiber den Wertb der Bildung die Besten derNation, 
und von solclien Anscbauungen getragen machten ihre leitenden 
Staatsmanner die naiSeta zur Grundlage ihrer Einrichtungen und Neu- 
erungen, wenngleieh Erziehung und Unterricht, wie wir weiterhin 
seben werden. anders bei dem dorischen Staninie gewiirdigt wurden 
und anders in Attika.

§ 3.

Die gewohnlicheii Grundsatze des Unterrichts und seine 
Schranken.

Wenn auf die natiirlicbe Begabung des Zdglings, wie wir eben 
geseben, ein solches Gewicht gelegt wurde, begreift sich von selbst 
die hohe Bedeutung einer von vielen Padagogikern des Altertbums 
wiederholt und bestimmt ausgesprochenen Forderung, dass alle Unter
weisung der Jugend ihrer eigenthiimlichen und mannigfachen Begabung 
angemessen sein soli, mit mbglichster Schonung der wirk- 
lichen und berechtigten Individualitat oder Eigenart.

Ohnc Entwickelung der Individualitat keine geistige Freiheit. 
Nur der engherzige und geistlose Mensch kann sich an allgemeiner 
Uniformitat erfreuen. Wie in der Natur iiberhaupt niemals eines dem 
andern vollkommen gleich erscheint, so ist jedem einzelnen Men
schen eine Eigenart verliehen, eine eigenthiiinlich modificirte Vereini- 
gung von Kraften und Anlagen, die fiir die Beurtheilung und Aus- 
bildung des Charakters jedes Einzelmensehen unendlich wichtig ist.

Im 2\llgemeinen hat man langst in der Culturgeschichte der 
Menschheit die Bedeutung dieses Momentes in der Entwickelung auch 
der klassischen Volker erkannt und darnach die „individuelle Erzieh
ung® der Griechen und Romer geschlitzt, auch sogar eine „asthetische 
Individualitiit“ der ersteren und eine „praktische® der letzteren signa- 
lisirt1)- Die Bedeutung zumal des griecbischen Individuums, wie sie

*) Yergl. K. Schmidt, a. a. O. S. 134. 336. 
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aus dem Platonischen Idealstaate, dem Abbild des „besten Menschen* 8, 
erhellt und aus dessen Darstellung der in den verschiedenen Standen 
analogen Seelenkrafte, wird u. A. anschaulich charakterisirt durch die 
strenge Beobachtung des Satzes, dass einer nur ein Geschaft richtig 
vollzichen und nur im engstcn Raume wirken konne Man bat auch 
die Folgen dieser Individualisirung fiir ganze Literaturgattungen und 
ihre bedeutendsten Reprasentanten innerhalb der Volksstamme nachge- 
wiesen2). Allerdings war die Wirksamkeit der Sophisten auch in 
Aufstellung padagogischer Probleme sehr anregend; von ihnen wurde 
ja besonders die Individualitat hervorgehoben gegeniibęr den grossen 
Ordnungen des Lebens. Indessen eine umstandliche Beriicksichtigung 
der individuellen Menschennatur in dem Grade, wie sie die wissen- 
schaftliche Padagogik der neueren Zeit fordert, lasst sich im klassi- 
schen Alterthum nirgends vorweg annchmen, am allerwenigsten selbst- 
verstandlich in einem Staatswesen wie das der Spartaner oder der 
Kreter. Eine solche liesse sich, wie manniglich bekannt, nach den 
allgemeinen Grundlagen des antiken Staates selbst dann nicht voraus- 
setzen, wenn die Ueberlieferung hieriiber gar keine Aufklarung bote. 
Sparta kannte in jeder Beziehung nur die eine Riicksicht der Staats- 
padagogik, wie sie die sogenannte Lykurgische Verfassung starr ge- 
nug, aber folgerichtig heischte. Begreiflicherweise gab es daher in 
Sparta keine besonderen oder privaten Ringschulen (Kalatarpat), son
dern nur die gemeinschaftlichen Uebungsplatze3); und wahrend ander- 
warts die individuelle Ausbildung allmalig zur Ilauptsache wurde, 
blieb solche vom Staate des Lykurgos grundsatzlich ausgeschlossen.

*) Piat, de rep. Ul, p. 395, B za: er: ye tojtcuv <pa:verat pot etę aptzpórepa zara- 
zezeppartadai r, roii cwSpamou <puatę, <uaf dSóoaroę eioat Trolla zaleję pipstsfta: ij 
ao-a ezetva itparrew zrl.

8J Vergl. Hcrnhardy. Gr. Lit. I, S. 36.
3) Vergl. Spópoę I, S. 246.

Grasherger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 3

Gleichwohl ist dieser Gęsichtspunkt, auch nach unserer Erbrte- 
rung des hellenischen Erziehungsprinzips im ersten Bandę S. 194 ff., 
wichtig genug, um hier an erster Stelle gewiirdigt zu werden. Bietet 
doch die sorgfaltige indivlduelle Ausbildung, selbst im spartanischen 
Sinne, immer noch ein entscheidendes Kriterium auf unserm Gcbiet. 
Sie war es besonders, die dem jungen Hellenen im taglichen Verkehr 
in der Ringschule oder im Gymnasion Gelegenheit schaffte, seine 
ganze Persbnlichkeit frei und vollstandig auszubilden „im Gegensatze 
zu den Barbaren, unter denen die Masse vorherrscht und es dem Ein- 
zelnen nur unter besonderen Yerhaltnissen gelingt zu einer selbst- 
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standigen Indivi dual itiit zu gelangen. Andererseits wurde 
aber der Trieb nach selbstandiger und freier Geltung durch die 
Strenge der Zucht geziigelt. Denn dieJugend iibte sich unter der 
Aufsicht des Gesetzes, welches die Anerkennung einer bestimm- 
ten Ordnung, Gehorsam gegen die Vorgcsetzten, Verleugnung jeder 
selbstsiichtigen Willkiir verlangte“ (E. Curtius, Griech. Gesch. I, S. 409).

Man kann wohl in Solon’s Verfassung noch ein ziemliches In- 
einandergreifen des allgemeinen Mensehlichen und des Individuellen 
nachweisen, vielleicht mit einigem Mangel an Fiirsorge fur das letztere 
wegen der timokratischen Eintheilung der Burger. Nur im Platoni- 
schen Staat, in dem die Vorsteher bei jeder Neuerung sofort einzu- 
schreiten haben, wo nicht Beifall oder Zischen, sondern nur das Gesetz 
massgebend sein soli, treffen wir eine Gleichmacherei unter idealisti- 
scher Scheere, bei der eine Genialitat Einzelner schlechthin unmoglich 
erscheint. Wir werden da unwillkurlich an das moderne Sehulplan- 
machen erinnert. Ganz anders Aristoteles, der ais echter Gricche 
zwar immer noch auf einer Staatspadagogik besteht und z. B. durch 
die thcoretische Aufreehthaltung der Sklaverei seine engherzige Bc- 
fangenheit im antiken Staat zur Geniige bekundet, aber daneben doch 
auch bedeutsame Uebcrgangspunkte zu einem Bruch mitdemselben. Aristo
teles wirft sich wirklich zuerst unter den Hellenen auf die Bercchti- 
gungdeslndividuellen und des Werdeprocesses. Selbst innerhalb 
des Schulbetriebs wird am wenigsten bei ihm die Politik erortert ais solche; 
sie wurzelt ihm in der Ethik. Nur eine Erziehung ist moglich, da 
der Zweck des Staates nur einer; ohne Erziehung aber sind die 
Gesetze nutzlos. Ueber das verschiedene Individuelle soli dieEinheit 
herrschen; aber von Bedeutung ist jederzeit der individuelle Werth 
der Stande u. s. f. (oben S. 3).

So fehlt es uns denn keineswegs an mancherlei Andeutungen 
iiber die Aufmerksamkeit, womit man unter den Hellenen schon friih- 
zeitig das Aeussere eines Zoglings beachtete, um seine Eigen
art zu erkennen und ilin demgemass zu beurtheilen. In der Folgę 
ward ohne Zweifel von dem tiichtigen Lehrer erwartet, dass er auch 
in dieser Beziehung seinen Schiller richtig behandle, die besonderen 
Anlagen desselben erkenne und damach sein Verfahren in Unterricht 
und Disciplin modificire, um vor groben Missgriffen in Ausiibung des 
Berufs sicher zu sein und nicht etwa physiologische Eigenheiten des 
Schiilers sofort auch fiir psychologische zu halten. Nach alter Tra- 
dition wird schon von Pythagoras erzahlt, dass er regelmiissig bei 
der Auswahl seiner Schiller, oder wie man das anderwarts nannte, 
bei der Aufnahme von Novizen, aus dereń ausserem Eindruck, aus 
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den Gesichtsziigen und der korperlichen Beschaffenheit, auf die Gei- 
stesanlagen und die sittlichen Eigenschaften derEinzelnen geschlossen 
babę, ehe er sich endgiltig fiir ihre Zulassung entschied. Auch bei 
der Aufnahme in die jedesmaligen Abstufungen seiner Schule wurden 
die verschicdencn Anlagen der Schuler beriicksichtigt und diese je 
nach ihrer geistigen Individualitat bald so bald anders unterrichtet 
Ein Gleiches beweist auch jener komische Zug in einem Fragmente 
des Komodiendichters Alexis (bei Athen. VI, p. 164), dass der jungę 
Herakles, nachdem er von seinem Erzieher Linos den Auftrag erbal- 
ten, ein Buch aus seiner Bibliothck zu holen, sogleich ein Kochbuch 
ausgewahlt babę; daraus babę dann Linos auf die Talente seines hung- 
rigen Schulers geschlossen. — Dagegen steli t z. B. Maximos der Tyrier, 
ein nicht unbedeutender Padagogiker des zweiten Jahrhunderts n. Obr. 
entschieden in Abrede, dass Seele und Charakter ohne weiteres aus 
ausseren Dingen zu erkennen sei, wie aus Eigentbumlichkeiten der 
Korperbildung, was der Physiognomiker Zopyros (Zeitgenosse des 
Sokrates) fur moglich gehalten; wenigstens lasso das Auge leicht durch 
die Erscheinung sich irre leiten, wahrend das Ohr aus der Stimme 
der Menschen eher dereń Sinn und Art herauslióren konne1 2).

1) Cf. Multach, Fragtn. Philos. Grace. II, p. V b; Gellius N. A, I, 9 ordo atque 
ratio Pytliagorae ac deinccps familiae successionis eius recipiendi instituendique disei- 
pulos buiuscemodi fuisse traditur. Jam a principio adulescentes, qui sese ad discendum 
optulerant, eq5'jaiOYviopóvet sqq.

2) Max. Tyr. 31, 3.
3) Liban, ed. lieislt. IV, p. 376; ein anderes Beispiel feiner Beobachtung der 

Individualitat ebenda p. 390 extr.

Einstmals bctrachtete ein Lehrer aufmerksam den jungen Themisto- 
kles und ausserte schliesslich: Von diesem Jungen lasst sich wohl 
mehr ais einmal (rcolAazię) nicht vorhersagen, auf welche Seite er 
sichschlagen wird, ob auf die des Guten oder auf jene des Schlimmen; 
woftir er sich aber entscheidet, in dcm wird er sicher Grosses leisten3). 
Viele ahnliche Spriiche und Erzahlungen sind uns erhalten, aus denen 
zur Geniige hervorgeht, wie sehr man auf den Unterschied des Per- 
sonlichen achteto und allmiilig in der Lehrpraxis individuelle Gaben 
und Anlagen der Schuler zu beriicksichtigen lerntc. Nicht Alles, heisst 
es bei Euripides fRhesos vs. 106 sqq.) vermag der Geist eines Men
schen zu erfassen, sondern dem einen ist diese, dem andern jene Gabe 
verliehen, diesem kriegerische Kraft und jenem Einsicht im Ratb. 
Mancher Knabe „mag lieber Schwerter sehn und die Trommel horen ais 
auf seinen Schulmeister achten“ (Shakespeare, Coriolan I, 3). So wird 

3*
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auch wiederholt und von verschiedenen Personlichkeiten des Alterthums 
gelegentlich erwahnt, wie sie in der Jugend beim Lernen entweder 
Zaum und Ziigel ob ibres iibergrossen Eifers, oder Peitscbe und Sporn 
wegen angstlicber Scheu und Zuriickhaltung vonnbthen gehabt battcn. 
Da war es eben Aufgabe des Lehrers, das eine dieser Unterricbtsmittel 
oder das andere bei seinem Zogling in Anwendung zu bringen. Am 
bekanntesten ist dieses auf den Unterricht angewandte Gleichniss aus 
der Erzahlung, dass Isokrates bei seinen Schiilern Epboros und Tbeo- 
pompos ob der Verschiedenheit ihrer Eigenart ein ganz verschiedenes 
Verfahren eingehalten habe1). Damach hatte der Altmeister der 
Stilistik gleichsam ais Probe seiner didaktischen Kunst mitgetheilt, 
er pflege bei Epboros einen Sporn, dagegen bei Tbeopompos einen 
Ziigel anzuwenden; gehe jener in der Kiihnheit seiner lfede zu weit, 
so halte er ihn stramm zuriick, wahrend er den andern, von Natur 
bedachtigen und scheuen Schiller antreibe. Uebrigens wird dasselbe 
auch von zwei hochberiihmten Schiilern Platon’s erzahlt, Aristotelcs 
und Xenokrates2). Der Philosoph Lykon, ein Mann von grosser Be- 
redtsamkeit und padagogischer Geschicklicbkeit, that den Ausspruch, 
Schamgefiihl und Wetteifer seien fiir Knaben so nothwendig wic Zii- 
gel und Sporn fiir Pferde3). Verwandt damit ist eine andere Angabe 
von einem Philosophen, der zwei Schiller gehabt, einen fleissigen aber 
talentlosen, und einen faulen von guter Begabung. Geht nur beide 
zum Kuckuk, sprach er, du, weil du mit dem besten Willen nicht 
fahig bist, und du, weil du fahig bist aber keinen Willen hast4).

*) Orat. Att. cdd. 13. S. Tom. II, p. 4 in einer Aufzahlung der Schiller des lso- 
krates: ort e/o> rtvdę Sóo ojv o Se trat iidarŁyoc, ó ós yaXtvou’ iidaTiyoc psy
Xeyu>y Ttept tou ’E<pópou, Sta to ycoOeę zai (3apó riję cpuaecoę (wegen soines triigen und 
schwerfalligen Naturells), ^aXtyo5 Se óta ró GsokÓjjlkou hoX’j ts zat dzpare; r^ę yktoTT/jc 
(weil dieser den Strom der Rede nicht zu massigen verstand). Vergl. Suidas s. v. 
Etpopoę. Cic. ad Att. VI, 1, 9 Cicerones pueri amant inter se, discunt, exercentur: scd 

alter, ut dixit Isocrates in Ephoro et Theopompo, frenis eget, alter calcaribus. De orat. 
III. 9, 35; Brut. 56, 204. Quintilian. II, 8, 11; X, 1, 74. Seneca de ira II, 21, 3 
crescit licentia spiritus, servitute comminuitur. adsurgit, si laudatur, et in spem 
sui bonam adducitur, sed eadem ista insolentiam et iracundiam generant: sic itaąue 
inter utrumąue regendus est, ut modo frenis utamur, modo st im u lis.

2) Diog. Laert. IV, 2, 6 (p. 94 Did.') rjy Ss (ó Eeyozpdriję) TYjy (poty yo&póę 
(ingenio tardus), (dots Zrpty xóy BZdrwya auyzptyoyTa auroy ’ApiaroTeXet, roi psy pJumoę 
3et, tuj Se /aXtyou.

3) Diog. Laert. V, 4, 65 (p. 126 Did.) etpaaze yap Sety •rcapeCettyftat rotę Ttaial 
tt]v at3u) zat <piXoTtp[ay óę rotę rorcoic pwita xat ^aXtyóv.

4) Stob. Flor. Tom. IV, p. 428 Gaisf.
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Solche Andeutungen, wie allgemein sie auch gebalten sein mogen, 
lassen uns immerhin gewahren, dass auch bei den Alten in derPraxis 
des Unterrichts die menschlicbe Individualitat ihr natiirliches Recht 
geltend machte, und dass dieselbe wirklich mit der fortschreitenden 
geistigcn Entwickelung in gesteigertem Maasse Berucksichtigung fand. 
Die griechischen Stam me sind im Grunde selbst ausgepragte Indi- 
vidualitaten, welcbc die Formen der nationalen Bildung nach ihrcr 
Weise ausgestalten. Wo diese Eigenart nicht durch die Nachbarschaft 
der Barbaren zersetzt wird, wie bei den asiatischen Hellenen, sondern 
eine echte volksthumliche Padagogik mit ihren Hauptnormen der 
Gymnastik und der Musik Wurzel geschlagen bat, erhebt sich der 
Grieche iiber den Barbaren zusehends, gleichwie in einem spateren 
Jahrhundert der starker individualisirte Araber iiber die andern Asiaten 
und wiederum spater, zu Anfang einer neuen Entwickelung, dergeistig 
zuerst durcbgebildete Italiener, fiir dessen Cultur im Zeitalter der 
Humanisten der uomo unico, uomo singulare den moglich en Grad in- 
dividueller Ausbildung bezeichnet.

Wic jede stark ausgepragte Personlichkeit, so ist darum jeder 
der hellenischen Stamme mehr oder minder einseitig gewesen (vom 
Attischen sollte man immer nur ais Culturstufe reden), und hat be- 
kanntlich diese Einseitigkeit selbst in einem eigenen Dialekt mit aller 
Gemachlichkeit ausgebildet. Hieraus gerade erklart sich, wie ganze 
Gattungen der Literatur an besondere Dialekte gebunden sein konn- 
ten; nicht minder eine gewisse Festigkeit der nationalen Erziehung 
mitten im ausseren W7andel der Dinge. Der individuelle Bildungstrieb 
ward in Verbindung mit dem Politismus aller Burger ebenso durch 
das Herkommen und die erreichte Culturstufe geziigelt ais er selber 
zu rascher Entwickelung immer von neuem drangte, Endlich hcrrschte 
auch eine gewisse Beschrankung des Unterrichts selbst, dessen Inhalt 
und Objekt je nach der Entwickelung der Eigenart wiederum sich 
allmalig erweiterte oder vertiefte.

Nach dem Gesagten wird der Leser nunmehr die volle Bedeu- 
tung des bekannten (Bd. I, S. 202) Platonischen Ausspruches wiirdigen, 
dass der Knabe unter allen Geschopfen am schwierigsten zu leiten 
und zu behandeln sei fhjptaw soti Suogera/siptaTOTaTo); indem
Grade, ais er noch nicht die gehorige Quelle der Einsicht besitzt, 
gibt er sich ais ein listiges, heftiges und hochst ausgelassenes Wesen. 
Darum eben muss er gleichsam mit dem Ziigel gebandigt werden.

Damit wird deutlich der padagogischen Kunst die Aufgabe ge- 
stellt, das Sprode, Trotzige, Widerstrebende in der Natur des Knaben 
nicht gewaltsam zu brechen, sondern zu mildern und richtig zu be- 
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handeln, weil es eben Sua/is-ta/eiptaTOraToy ist. Die Erziehung darf 
nicht durch Zwang und willkiirliche Bestimmung die Einzelseele auf 
ihrem Wege hemmen, sondern sie muss sie zu erkennen suchen, wann 
dieselbe auf dem richtigen Wege sich befindet, ihr folgen und dieirrc- 
leitenden Hindcrnisse wegraumen. Der Erzieher soli alśo auf die 
eigenthiimliche Natur des Knaben achten, an das ankniipfen, was der- 
selbe gesehen und behalten hąt, womit er sich gerne beschaftigt (Piat, 
de rep. p. 537, A); er muss im Stande sein und bercit, auf die Fragen 
desselben eine richtige Antwort zu geben, muss den Knaben erotema- 
tisch weiterfiihren und sein Wegweiser bleiben, der die riclitigen 
Fragen so stellt, dass der Zogling die Antwort selbst findet und zu 
finden glaubt’).

Welche engen Grenzen freilich dieser richtigen Auffassung des 
allgemein Menschlichen sofort gesteckt werden durch die allgemeine, 
im ganzen Alterthum herrschende Unfrciheit des Individuums, ist be- 
kannt genug und auch von uns soeben S. 33 f. angedeutet worden. 
Man darf nicht iibersehen, dass im Grunde auch Platon gleich den 
Andern, und gerade Platon erst recht, fiir eine nur kastenmassige 
Ausbildung der Stande seines Musterstaates sich erwarmt. Was aber 
Aristoteles betrifft, der doch die Erziehungslehre zuerst auf die Men- 
schenkenntniss gegriindet hat, und der z. B. bei seiner Polemik gegen 
das communistische Projekt eines Phaleas in der Gleichheit der 
Erziehung keine Garantie fiir die Erhaltung der Gleichheit auch 
des Besitzes zu erkennen vermag2), so hatte er nach unserer Erwar- 
tung von diesem richtigen Gedanken vielleicht doch Anwendung auf 
sein padagogisches System machen konnen, damit. das Personliche (ta 
zad’ ezaoToy) mehr Geltung erlangte. Zwar fehlt es nicht an gelegent- 
lichen Ansatzen in diesem Sinn3), aber dem grossen Staatspadagogiker 
ist es doch wieder nur um die specielle Ausbildung fiir das Gesammt- 
interesse zu thun. Der Staat ist ihm ja seiner Natur nach friiher ais 
die Familie und der Einzelne, wie das Ganze eher angenommen wer
den muss ais sein Theil. Wer aber ausser der Gesellschaft fiir sich

Ibid. p. 403, 516; Meuon p. 82, <•♦

2) Polit. II, 4, p, 45 ed. Gottl. zai ró pźav eivat (rr]v iratSeiow) zat aungvł 
ocpekoc’ san yap aórT]v etvat zai p.tav, aXXa rajr7]v swat roiauTip, eę

śwnai itpoatpsrtzot rou uZetwszrsw tJ yp^partoy yJ rtp.7jc rj auvap.(poTEpcov.
3) Vergl. Eth. Nikom. V, 2, 1 1 itepi ryję za&’ ezaarov itaiBeiaę, za# aick&ę 

av7]p aya&óc sort, itórepO', noktriz^ę sarw rj erepaę, usrepoy 3toptareov • ou yap tatuę 
rautów av3pt re dyaM eivat zat -dZity) Tcayti, mit der Stelle X, 9, 15 ert zat 3ta- 
(pepojaw at załT ?za$rov natSetat -d)v zoiva>v, coarcep eici tarptzYję zrX. 
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selbst nicht bestehen kann, der verhalt sich zum Ganzen der Gesell- 
scbaft, wie sich andere Theile zu anderen Ganzen verhalten. Wer 
sich dagegen zu keiner Gesellscbaft halten kann oder aus Selbstge- 
niigsamkeit einer solchen nicht bedarf, der steht ausserhalb der Staats- 
gemeinde und ist entweder ein wildes Thier oder ein Gott.

Wie misslich es vollends mit einem Unterricht steht, der den 
Anlagen des Zoglings ganzlicli zuwiderlauft, zeigt uns 
auch, im Sinne jenes romischen SatirikersJ), eine Thierfabel bei Ailia- 
nos. Der Karthager Ilannon hatte eine Menge Singvogel gekauft, 
dic er in einem dunkeln Baum eingesperrt hielt und fleissig dieWorte 
sprechen lehrte: Gbttlich ist Ilannon. Nachdem seine Miihe nicht 
erfolglos geblieben, liess er sie nach verschiedenen Richtungen aus- 
einander fliegen, sein Lob zu verkiinden. Aber jene losen Vbgel 
waren kauni in die Freiheit und zu ihren alten Gewohnheiten (gę 
za oimpocpa) zuriickgekehrt, ais sie auch wieder ihre eigenen Weisen 
sangen, Vogellieder namlich (za t(ov opvi&wv gp,ooaoupYOOv) und dem 
Hannon sammt selnen Zwangslectionen (pa&^paa'. zolę 1v tij doukećą) 
vergniigt ein Lebewohl pfiffen (Var. Ilist. XIV, 30). Und in den 
Thiergeschieliten desselben Autors IV, 53 heisst es, bei Gelegenheit 
einer wunderlichen naturgeschichtlichen Mittheilung aus Eudemos, von 
Thieren, die angeblich mit Zahlengedachtniss begabt sind: Man muss 
iiber solche angeborne Gescheidtigkeit (auTOÓtóazToę aocpia) billig stau- 
nen, wenn ein vernunftloses Geschopf die Eins und die Zwei und 
dic nachstfolgenden Żabien kermt; aber beim Menschen, was fiir ein 
Aufwand an Lebrmitteln und an Schlagen, damit er das ordentlich 
lerne oder oft auch nicht lerne 1 2). Ebenda VII, 11: von diesen Dingen 
wissen die Thiere nichts, die Menschen aber wissen davon und behal- 
ten sie doch nicht. Wozu dann aber Sprache und Unterricht, und 
Lehrer und Schlage so massenhaft? — Eine spasshafte Geschichte 
derselben Gattung erzahlt Lukianos Piscat. c. 36: Jemand liess Affen 
auf den Waffentanz abrichten (8t8d£ai), und geschickt, wie diese Thiere 
sind, alle menschlichcn Verrichtungen nachzumachen, lernten sie gar 
bald, mit Purpurrocken angethan und Larven vor den Gesichtcrn die 
kiinstlichen Bewegungen des Tanzes ausfiihren. Lange waren sie die 
Bewunderung der Zuschauer, bis einmal ein Spassvogel, der Niisse in 
der Tasche hatte, diese mitten unter sie hineinwarf. Die Niisse sehen 

1) Vergl. oben S. 23 und Band I, S. 213, Anm. 4.
2J Aei pśv rńv pa$ł]pdta)v, •nóauiM 8e ńia rj pditr] rauta eu zai

zalu>{ r itoZkazts pi] paftig.
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und das Tanzen vergessen war Eins; aus den niedlichen Solotanzern 
wurden wieder Affen.

Wie nun? ist das Alles von der Verschiedenheit derEltern ab- 
hangig oder von jener der Erziehung ? fragt Hekabe bei Euripides

Unter den Romern ist es, niichst dem auf diesem Gebicte 
bestens erfahrenen Quintilian, besonders Cicero, der mit Nachdruck 
bei jeder Gelegenheit auf Beachtung der Eigenart eines jungen Men
schen hinsichtlich seiner geistigen und sittlichen Anlagen dringt. Mit 
der grossten Sorgfalt, mahnt er, sollen diejenigen, welche sich dem 
Unterricht und der Ausbildung von Schiilern widmen, darauf sehen, 
wohin jeden seine natiirliche Anlage vorzugsweise leitet. Aus einer 
und derselben Schule von Lehrern und Kiinstlern, die in ihrem Fache 
sich ausgezeichnet, sind, wie die Erfahrung zeigt, unter sich verschie- 
dene und doch beriihmte Schiller hervorgegangen, sobald eben der 
Unterricht ihrer verschiedenartigcn Begabung angepasst wurde. Ein 
leuchtendes Beispiel bietet Isokrates. Die vornehmste Pflicht ist, nichts 
zu thun, was der allgemeinen Natur des Menschen widerspricht; die 
zweite, unserer besonderen Natur zu folgen2). Auch Juvenal macht 
auf die Wichtigkeit dieses Unterscbiedes bei der bildungsfabigen 
Jugend aufmerksam; die Alten dagegen hiitten so ziemlich ein gleiches 
Aussehen 3). Doch bei weitem die meiste Sorgfalt hat auch auf diesen 
Punkt Quintilian verwendet. AViederholt scharft er, so zu sagen von 
berufswegen, die gebiihrende Riicksichtnahme ein auf die verschiedenen 
Anlagen der Schiiler. Nur ein paar Stellen seiner Unterrichtslehre 
mogen dies hier bezeugen. So empfiehlt gleich das dritte Kapitel 
des ersten Buches, offenbar auf Grund eigener Erfahrung und erprob- 
ter Einsicht, folgendes Verfahren: Der erfahrene Lehrer soli, sobald 
ihm ein Knabe zum Unterricht iibergeben ist, zuerst die Anlage und 
Natur (ingenium naturamgue) desselben priifen. Ein vorziigliches

2) orat. III, 9, 35; Brat. 56, 204; De legg. I, 17, 46, und ófter in demselben 
Sinn; vergl. K. Schmidt a. a. O. S. 393.

3) Sat. X, 196 Plurima suut iuvenum discrimina; pulcrior ille | hoc atque ille 
alio, multo hic robustior illo: | una senum facies.

*) Eurip. Hek. vs. 595 sqq.
ay&pumot 8’ «ei

o uovqpoę ou8sv akko zazóę,
ó 8’esOkóc es&kóę ouSs auptpopdę u-no 
cpóaw SiecpOetp’, akka ypyjaróc ear’ dei; 
ap ot T£zóvTeę Siacpepousiy rj rpotpat; 
e^ei ye roi ti zal ró Opecpfhpai zakuję 
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Merkmal gutcr Anlage ist in der Kindheit (in parvis) das Ge- 
dachtniss; seine Kraft ist eine doppelte, namlich leicht zu fassen 
und treulich zu behalten. Alsdann folgt die Nachahmung, gleichfalls 
ein Zeichen einer gelchrigen Natur, jedoch so, dass der Knabe das 
was er lernt nachbilde (effingat), nicht etwa das Aeussere, den Gang 
oder was sonst ais schlecht sich bemerkbar macht. Der wird bei mir 
die Hoffnung einer guten Anlage nicht erwecken, dem es bei eifriger 
Nachahmung nur darum zu thun ist, Lachen zu erregcn. Denn ein 
wirklich Talcntvoller muss auch rechtschaffen sein, sonst mochte ich 
eine schlechtc Begabung nicht gerade fiir schlimmer halten ais eine 
schwache Gesinnung. Von dem Tragen und Schlaffen wird sich der 
Rechtschaffene gar sehr unterscheiden. Der Knabe, wie ich ihn 
wunsche, wird den Gegcnstand ohne Schwierigkeit aufnehmen, auch 
einige Fragen stellen, jedoch mehr folgen ais voraneilen. Die b c - 
kannte Gattung fruhreifer Talente (ingeniorum velutpraccox 
genus) bringt nicht leicht jemals Friichte. Diese sind es 
eben, die Geringes mit Leichtigkeit zuwege bringen und in kuhnem 
Aufschwung (audacia provecti) ihr Konnen auch sofort zur Schau 
tragen (ostendunt); aber sie konnen nur erst das Nachste; sie sprechen 
die Worte im Zusammenhang aus mit unerschrockencr Mienc und 
ohne das Hinderniss der Schuchternheit. Sie leisten nicht viel, 
aber unverzuglich. Wahre Kraft liegt nicht zu Grunde und es 
feblen die festen, tiefstrebenden Wurzeln; etwa wie Samcn, der nur 
auf die Oberflache des Bodens gestreut ist, bald genug emporkeimt, 
und Graser, die gleich Ilalmen aufscbiessen, um vor der Ernte gelb 
und gehaltlos zu schwindcn. Erschcinungen, die hinsichtlich der Zeit 
gefallen; allein spater tritt plotzlich ein Stillstand ein und die Bewun- 
derung nimmt ab. — Mat der Lehrer diese Beobachtung angestellt, 
dann soli er untersueben, wie der Geist seines Schiilcrs zu behandeln 
sein diirfte. Einige sind schlaff, wenn man sie nicht antreibt, andere 
werden unmuthig, wenn man befiehlt, manche halt die Furcht in 
Schranken, andere schwacht sie sogar; die einen bildet unablassige 
Uebung allmalig heraus, bei andern wirkt mehr die Begeisterung. 
Ich wunsche mir zum Zogling einen Knaben, den Lob ermuntert, den 
Ruhm erfreut, der weint, wenn er zuriicktreten muss; ein solcher 
lasst sich durch Ehrgeiz nahren, diesem werden Scheltworte zu Ilerzen 
gehen, die Ehre wird ihn anregen, und von ihm habe ich riiemals 
Tragheit zu befiirchten.

Ebenso schiitzbar vom Standpunkte der Theorie, ais wichtig fiir 
unsere Kenntniss der alten Unterrichtskunst, ist ferner die charak- 
teristische Ausfiihrung Quintilian’s im achten Kapitel des zweiten 
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Buches: Ob ein Jeder nach seiner natiirlichen Anlage zu unterricliten 
sei. Man halt es, sagt der Autor, gewohnlich, und zwar mit Recht, 
fiir ein Verdienst des Lehrers, wenn er sorgfaltig bei denen, die er 
in Unterricht genommen bat, den Unterschied der Anlagen beachtet 
und weiss, wozu ein Jeder von Natur am meisten Neigung hat. Hie- 
rin findet sich namlich eine unglaubliche Mannigfaltigkeit, und 
es gibt fast nicht weniger Gestaltungen der Seelen ais der Korper. 
Nur haben es sehr viele fiir niitzlich erachtet einen Jeden so zu un- 
terweisen, dass die seiner Naturbegabung eigenthiimlichen Vorziige 
durch Unterricht gepflegt und der Geist gerade in seiner individuellen 
Richtung gcfordert wiirde; weil die Natur, durch Pflege unterstiitzt, 
kraftiger werde, wiihrend der auf etwas Entgegengesetztes Geleitete 
in dem, wofiir er weniger geeignet ist, nichts Geniigendes leisten konne 
und uberdies durch Vernachlassigung seine angeborne Beflihigung 
schwache. Mir scheint dies aber nur theilweise wahr zu sein 
(denn auch gegen dic herrschende Ueberzeugung darf ich, auf ver- 
niinftige Griinde gestiitzt, meine Meinung frei heraussagen). Ja wohl, 
die Eigenthiimlichkeiten der Geistesanlage zu untersuchen ist durch- 
aus nothwendig (proprietates ingeniorum dispicere prorsus necessarium 
est). Auch diirfte wohl Niemand abrathen, damach eine gewisse Aus- 
wahl fiir die Studien zu treflen (certum studiorum dilectum). Denn 
der Eine wird fiir die Geschichte geeigneter sein, ein Anderer ist fiir 
die Poesie geschaffen, ein Dritter ist fiir das Rechtsstudium brauchbar, 
indess Einige vielleicht auf das Land geschickt werden miissen. Der 
Lehrer der Redekunst wird dies ebenso unterschciden wie etwa der 
Lehrer in der Turnschule den einen zum Laufer, den andern zum 
Faustkampfer, den dritten zum Ringcr bilden wird, oder was sonst 
noch zu den heiligen Wettkampfen gehort. Dagegen muss derjenige, 
der fiir das Forum bestimmt ist, seinen Fleiss nicht einem einzelnen 
Theile zuwenden, sondern allem was zu diesem Berufe gehort, auch 
wenn ihm manches zu erlernen gar schwer fallen sollte. Aller Unter
richt wiirde ja iiberfliissig sein, wenn die Natur allein hinreichte (si 
natura sufficerct). Wenn uns aber Einer rorkommt, verschroben und 
schwiilstig wie so viele, werden wir den seinen Weg machen lassen ? 
werden wir da den Trockenen und Niichternen nicht nahren und 
gleichsam kleiden? Denn wenn es einmal nothwendig ist manches 
wegzunehmen, warum sollte es nicht auch verstattet sein etwas hin- 
zu zu thun? Auch ichstrebe nicht wider die Natur. Denn das etwa 
angeborne Gute soli meines Erachtens nicht vermindert, sondern ver- 
mehrt und das Fehlende zugesetzt werden faugendum addendumque 
quod cessat). Schwachen Kopfen freilich wird man insofern nachgeben 
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miissen, ais man sie nur dazu anleitet wohin die Natur sie ruft. Denn 
so werden sie das, was sie allein leisten kbnnen, besser leisten .... 
Zweierlei muss durchaus vermieden werden: erstlich versuche man 
nicht was man nicht erreichen kann; zweitens fiihre man Niemand 
von dem was er sehr gut macht zu etwas anderem wozu er minder 
geeignet ist.

Was der rbmische Lehrmeister der Rhetorik in diesen Worten 
lebrt, bezicht sich allerdings auf eine systematische Schulung und 
Durchbildung des kiinftigen bflentlichen Redners Gleichwohl diirften 
die mitgetheilten methodiscben Grundsatze auch fiir unsere Beurthei- 
lung alter Lehrkunst im Allgemeinen nicht ohne Interesse sein. Auf- 
fallend erscheint es jedoch, wenn Quintilian wiederholt die vorsichtigste 
Behandlung der Eigenart des Schiilers empfichlt, auch vor Uebereilung 
des Unterrichts und vor Ueberschatzung geistiger Friihreife oder Pra- 
cocitat eindringlich warnt !)i und dennoch, wie wir noch sehen werden, 
in masslosem Eifer fiir die allseitigste Ausbildung seines idealen Red
ners die Anforderungen des Unterrichts selbst in jeder Beziehung 
hoher und hbher steigert, ais die grossc MehrzabI alterer und gleich- 
zeitiger Didaktiker und Padagogen, dereń Ansichten iiber diese Frage 
auf una gelangt sind.

Unter den letzteren ist hier abermals auf Seneca aufmerksam 
zu machen (vergl. oben S. 24), wegen seiner zahlreichen Lehrsatze 
psychologischen und physiologiscben Inhalts, in denen er eine Tempera- 
mentslehre aus der Verschiedenheit der Individuen zu geben eucht, 
die verschiedene Wirkung des Unterrichts selbst auf verschiedene Ge- 
miither schildert und namentlich in Bezug auf die Qualitat des Lehrers 
eine Reihe von trefflichen Bemerkungen bietet2). Der Lehrer muss

, i) Vergl. zu den ausgehobenen Stellen noch VI. prooem. 10 quod observatum 
fere est celerius occidere festinatam maturitatem et csse nescio quam, quao 
spes tantas decerpat, invidiam, ne videlicet ultra, quam homilii datum est, nostra pro- 
vehantur, d. i. sofern schon oft beobachtet worden ist, dass ai lz u friih e R eife schnel- 
ler dahinsinkt und dass es eine Missgunst gibt, dio so schdne Hoffnungen raubt, damit 
wir es nicht iiber das dem Menschen vergonnte Maass hinausbringen. — Die Worte 
beziehen sich auf den Tod seines eigenen Sohnes , der zu den besten Hoffnungen be- 
rechtigte und plotzlich im zehnten Lebcnsjahre dahinstarb.

2) Cf. Ep. 108, 6 sqq. quidam reniunt ut audiant, non ut discant sqq. aliqui 
tamen et cum pugillaribus veniunt, non ut res escipiant, sed ut verba sqq. quidam ad 
magniflcas voces excitantur sqq. rapit illos instigatque rerum pulchritudo sqq. De ira 
II, 21, 1 difflcile autem regimen est, quia dare debemus operam, ne aut irarn in illis 
nutriamus aut indolem retundamus. Ep. 36, 3 siue eum (adulescentem) tristem 
adpellent et inimicum processibus suis: bene se dabit in vetustate ipsa tristitia sqq. 
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vorziiglich die Indiridualitiiten beriicksichtigcn. Die Verschiedenheit 
der Charaktere liegt in den Mischungen der Elemente des mensch- 
lichen Organismus. Je nach dieser Verschiedenheit ist eine verschie- 
dene Behandlungsweise nothwendig. Schwierig aber ist die Leitung, 
weil man darauf achten muss, dass man bei derselbcn weder dem 
Zorne Nahrung gebe noch das Naturell unterdriicke. Es bedarf einer 
sorgfaltigen Beobachtung u. s. f.

Zur Wiirdigung und richtigen Behandlung der Individualitat 
des Schiilers gchort ferner, wie bekannt ist, die verstandigc und bc- 
sonnene Untcrscheidung der Zoglinge nach Alter und Geschlecht. 
Was hier zunachst den Geschlechtsunterschied betrifft, so haben wir 
es nach dem Plan unserer Darstellung fast ausschliesslich mit dem 
Knabenunterricht zu thun, da bekanntlich fiir das ganze Altcrthum 
die Grenzen der weiblichen Biidung ziemlich enge gezogen sind. Doch 
soli spatcr ein eigencr Abschnitt des dritten Theils dasjenige erortern, 
was uns in Bezug auf Madchenunterricht und Modificationen desselben 
zumal im romischen Familicnleben, bekannt geworden ist. An dieser 
Stelle ist vorlaufig zu erwagen, ob in der Unterrichtspraxis der Grie- 
chen und Romer dem A 1 tersunterschiede der Zoglinge recht- 
zeitig und mit Bewusstsein die gebiihrende Beriicksichtigung zu Theil 
geworden sei. Auch diese Frage diirfen wir schon jetzt im Allge
meinen bejahen, wenn auch von den besonderen Ansichten iiber Beginn 
und Dauer des Unterrichts erst unten die Rede sein kann.

Isokrates bemerkt in der Rede vom Vermbgenstausch § 207, 
dass manche Schiiler viel spater zu voller Entwickelung gelangen ais 
die andern. Es ist gewiss keiner unter cuch, sagt er, der nicht solche 
unter seinen ehemaligen Mitschiilern nennen konnte, die ais Knaben 
fiir die unwissendsten unter ihren Altersgenossen galten, ais sie aber 
alter wurden, diejenigen weit iiberragten im Denken und im Retłen, 
denen sie ais Knaben nachgestanden. Daraus lasst sich am besten 
erkennen, welchen Einfluss die Sorgfalt im Unterricht 
(erapeZeta) a u s ii b t; denn es ist augenscheinlich, dass sie alle ais 
Knaben nur den Vcrstand entwickelten, den sie schon von Natur 
batten. Bei den Erwachsenen dagegen trat ein Unterschied hervor 
und ihre Denkart anderte sich nunmehr also, dass die einen ausge- 
lassen und leichtsinnig lebten, wahrend die andern auf ihre Bethatigung 
im Leben wie auf sich selbst aufmerksam achteten.

Auf Seite der Romer erkannte Quintilian ganz gut, wie wichtig 
die Riicksicht auf das Lebensalter der Schiiler fiir den Unterricht und 
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dessen gedeihliches Fortschreiten sei. Aus allgemeinen padagogischen 
wie aus methodischen Griinden erklart er sich ausdriicklich gegen 
eine Vereinigung verschiedener Altersklassen zu einem Gursus, was 
bekanntlich fiir gewisse Schulen selbst in unserer Zcit noch immer 
gestattet und ais trauriger Nothbehelf mit allen mbglicben, nur nicht 
wahrhaft padagogischen Griinden entschuldigt wird. Dass Knąben 
und Jiinglinge durcheinander sitzen, gefallt ihm nicht (II, 1, 14). Die 
Lehrer selbst sollten es sich doch angelegen sein lassen, dass sie den 
noch zarten Seelen, nach Art der Ammen, weiche Nahrung reichen 
und sie gleichsam an der Milch eines angenehmen Unterrichts sich 
siittigen lassen (II, 4, 5). Und im ersten Buch heisst cs am 20. Ka
pitel: Ich bin der Altersstufcn (aetates) nicht so unkundig, dass ich 
glaubte, man miisse das zarte Altcr sogleich hart anfassen und volle 
Anstrengung von demselben verlangen. Man wird vielmebr das be- 
sonders zu vcrhiiten suchen miissen, dass nicht das Kind, welches die 
gelehrten Studicn noch nicht lieben kann, sie hasse und von der ein- 
mal geschmeckten Bitterkeit auch iiber die Kinderjahre hinaus ein 
Grauen empfinde (reformidef). Es sei das ein Spiel, man bitte das 
Kind, man lobc es und richte die Sache immer so ein, dass es eine 
Freude hat an dem was es thut; bisweilen, wenn es selbst nicht will, 
lchre man ein anderes Kind, so dass es dariiber Neid empfinde; 
manchmal kann es wetteifern und ofters mag es zu siegen glauben.

Fiir uns ergeben sich aus diesen methodischen Bemerkungen 
iiber die wiinschenswerthe Gleichheit des Alters einer Schiilerklasse 
von selbst die weiteren Folgerungen. Vor Allem wird bei einer sol- 
chen Auffassung des Unterrichts klar, wie schon die Alten nicht um- 
hin konnten, den Lehrer (3t§aoxaXoę) gelegentlich geradezu mit dem 
Erzieher des Zoglings zu identificiren, wenngleich damit noch lange 
nicht, wie etwa im alten Indien, das Verhaltniss des Schiilers und 
Lehrers ais das hgchste angesehen wurde. Indessen werden wir von 
dieser Auffassung des Lehrerberufs und von der hohen Yerehrung, 
weiche in den besseren Zeiten des klassischen Alterthums einzelnen 
Lehrern gezollt wurde, weitci1 unten in einem besonderen Abschnitt 
iiber die Lehrer zu handeln haben.

Neben einer solchen mehr oder weniger sorgfaltigen Aufmerk- 
samkeit auf das Temperament und die ganze Eigenart der Schiiler 
sollten aber ferner, nach einer vielfach ausgesprochenen Ueberzeugung 
auch der alten Didaktiker und im Einklang mit den gewohnlichsten 
Forderungen der Padagogik, im Interesse eines gedeihlichen Unter- 
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richts auch die personlichen Verhaltnisse und die ausseren 
U ms tan de fiir die richtige Behandlung der Schiiler in Fragen des 
Unterrichts und der Disciplin in Betracht gezogen werden. Abermals 
ein Punkt, der uns hinlanglich dariiber aufklart, dass man im Alter- 
thum, wic dies auch aus den angefiihrten Stcllen des Quintilian ein- 
leuchtct, iiber die Gesammtaufgabe des Lchrers und iiber die ungemein 
liohe Bedeutung eines erziehenden Unterrichts nicht im Zwci- 
fel war und, die romische Kaiserzeit mit ihrer unfruchtbaren Schul- 
rhetorik und hohlen Aretalogic abgerechnet, iiber das Verhaltniss von 
Unterricht und Erziehung durchschnittlich vielleicht richtigere, oder 
doch entschiedcnere und unbefangenere Ansichten hegte ais in unseren 
Zeiten, wo man in der Regel fiir jenen „Prospekt" des Unterrichts 
sich entscheidet, der auf moglichst Vielerlei hindeutet und móglichst 
bald „fertig" zu machen verheisst. Was etwa eine friihzeitige Ver- 
wohnung des Schiilers, einen argen und hinderliehen Stolz oder iiber- 
triebene Schuchternheit und Zaghaftigkeit ausgebildet haben konnte, 
ob das jugendliche Gcmiith durch eine schleehte Umgebung schon 
in zarten jungen Jahren oder etwas spater durch*  gewissenlose Sold- 
menschen und elende Sclnneichlerverdorben oder doch verstort erschiene, 
derartige nirgends gleichgiltige und oft fiir ein Menschenleben ent- 
scheidende aussere Momente mit piidagogischer Weisheit in Rechnung 
zu ziehen, verstand sich in den Augen der Einsichtsvollen von selbst. 
In diesem Sinne wird sogar die Armut gelobt, nicht etwa von 
hohlen Declamatoren, sondern von edlen Geistern, ais eine vortreff- 
liche Meisterin in griindliclier Durchbildung der Secie, in moralischer 
und politischer Charakterbildung. Bekanntlich bot im alten Griechcnland 
die Natur weder ein zu grosses Uebermass der Ueppigkeit noch war 
sie in solcher Ausdehnung kalii und steril wie das heutzutage der 
Fali ist; die rechte Mitte (to pśaov) lag auch in der physikalischen 
Beschaffenheit des Landcs vor. Im Ganzen diirfen wir ferner bis 
gegen Ende des pcloponnesischen Krieges bei der Mehrzahl der Burger 
in Bezug auf Besitz eine gewisse Wohlhabigkeit und durchschnittlich 
die Yerhaltnisse eines Mittelstandes annehmen, einerseits ohne Nah- 
rungssorgen, ohne Proletariat und ohne abstumpfendc cura peculi, 
andererseits auch ohne Luxus im Sinn der schwelgenden Romer, viel 
mehr eine gewisse Einfachheit und Schlichtheit im Unterhalt (dtaroj-. 
Ttxóv). Um so bedeutungsvoller erscheint aber dann, bei der hohen 
Werthschatzung eines behabigen Haushalts und insbesondere einer 
noblen tiiglichen Musse, die obige Auffassung. Gesundheit, Sclionheit 
der Gestalt, Unabhangigkeit der Existenz und Umgang mit lieben 
Freunden, galt unter den Hellenen von jeher ais gepriesenes Schibbo- 
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leth des feineren Lebens ’); aber Leidcn und Entbehrungen galten 
nicht minder ais eine Lauterung, eine Feuerprobe fiir jene Starken, 
die es vermogen, ausserem Missgeschick den Kopf zu zertreten. Die 
Armut ist darum ais die Gespielin hellenischer Grosse zu betrachten; 
jonische Volkskraft, iiber dem Archipelagos friihzeitig ausgcartet und 
zcrsetzt, hatte gerade auf Attika’s diirftigerem Felsboden sich gesund 
crhalten in der Abwechsclung von Arbeit und Genuss, in der gliick- 
lichen Verbindung von Frciheit und Zucht, von Tapferkeit und Kunst- 
pflcge (JE. Curtius, Gótting. Festreden S. 7); indessen in den iippigen 
Stadtcn Kleinasiens, die dem Prinzipe des hellenischcn Lebens untreu 
geworden waren, in Glanz und Weltbildung der Wetteifer erschlaffte 
und in tragem Wohlbehagen des Gcnusses die Spannkraft crlahmte.

Auch das liegt in dem oben erwahnten Verse des Menandros 
o płj óapćk av8paHto; ou itaiSsuerat, neben der unverkennbaren Be- 
ziehung auf den vom Studiengotte Apollon geschundencn Marsyas2). 
So nannte Antiphanes die Armut die Lehrerin des Charakters, und 
Diogenes bezeichnete sie ais den natiirlichen, von keinem Lehrer ge- 
wiesenen Weg zur Philosophie 3). Anaximenes erklarte, sie mache 
die Menschen zu den Kiinsten wie fiir das Leben geeigneter und ge- 
schickter, da sie strengen Unterricht in der Beschcidenhcit gebeł). 
Einzig die Armut nur erweekt die Kiinste, nach Theokritos5) u. A.

Mannigfach sind die Ausspriiclie und Redewendungen iiber die 
Gefahren des Reichthums, wovon freilich Vieles den Gemein- 
pliitzen der Sophisten zuzuweisen ist, an denen auch iiber dieses Thema 
immerzu perorirt wird, wie z. B. iiber das Sprichwort: Gib einem

*J Vergl. das bekauute Skolion bei Platon u. A. auch Athen. XV, p. 694 
ifiawew pśv aptatov dv3pl U v atol.
8eńtepov Si xaXóv cpudu Ysvea&ai, 
tó tpi-av Si TtXu'Jte'v d5óX(oę, 
zai to tśtaptOM ^av peta tffiz <ftXu;v.

Menaud. ed Did. p. 98, 422; Piat. Euthydem. p. 285, D; Hirschfeld, Athena 
und Marsyas, 32.Programm zum Winckelmannsfest der archiiologiscben Gesellschaft zu 
Berlin, Beri. 1872. Das lateinischo excarniflcare discipulos und anderes spater unter 
Sohulzucht.

3) Stob. Flor. Tom. III, p. 218, 1 artav8 ó Xtuó; fXuzea-Xt;v aótoi Ttoiel | iteoia 
■pap estiv tpórtioo o tS a azaXo ;. Ibid. p. 217, 11 Aiojr/rj; rteoiaz autoSt-
Sazrov ecpi) eźvai ertizoóp^pa itpó; <piXoao<piav' a yap śzewrjo ueiflsw toT{ Xó-fO'-C itet- 
pda&ai, raut śo epfotc trp; iteoiaz dvayza(ieiv

4; Ebenda S. 231, 22; dagegen auch Tadel, nevia; ^oyo;, S. 221 fi.

Eidyll. XXI, 1 a rreuia, Aió<pavte, póva ta; teyoa; eyelpef | auta -w póyAoto 
Si8aazaXoę.
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Kinde kein Messer; anstatt dessen man lieber sagen sollte: Keinem 
Kinde Reichthum und keinem unwissenden Mannę die Herrschaft 
Wo Reichthum die Oberhand erhalt, bemerkt Aristophanes, da ist es 
um Kunst und Weisheit geschehen2).

Aristoteles ubrigens spricht von der nachtbeiligen Einwirkung 
des iibermassigen Reichthums auf die sittliche Haltung mit derselben 
Vorsicht wie von dem Uebel grosser Armut. Diejenigen, erklart er, 
weiche ein Uebermass an Glucksgiitern, an Starkę, an Reichthum, 
an Freunden und dgl. besitzen, haben wcder Lust zu gehorchen noch 
ycrsteben sie es, und dies wird ibnen schon von den Kinder- 
jahren an imHause ihrer Eltern zur andern Natur; denn 
wegen ihres schlechten Lcbens gewohnen sie sich sogar, nicht ein- 
mal in den Schulen zu gehorchen. Dagegen sind diejenigen, 
weiche an allen jenen Giitern einen zu grossen Mangel haben, allzu 
niedergeschlagenen Geistes. Daher wissen sie gar nicht zu 
herrschen, und zeigen, wenn sie beherrscbt werden, keine ais eine 
sklavische Unterwiirfigkeit3). Manches Charakteristische wird in dicsem 
Betreff von einzelnen Philosophen, Schulhauptern und Jugendbildnern 
erzahlt, ohne dass man etwa den grossen Vorthcil giinstiger ausserer 
Verhaltnisse fur die geistige Entwickelung unterschatzt hatte4). Nach 
Diogenes Laertios VII, 19, 22, p. 164 Did. soli einstmals der Philo- 
soph Zenon einem rcichen Rhodier von prachtigem Aeusseren, der 
aber im Uebrigen ein unbedeutender Mensch war, zuerst befohlen 
haben, auf einer bestaubten Bank Platz zu nehmen, so dass derselbe 
sein feines Oberkleid beschadigte; hernach hiess er ihn auf dem Sitze

9 Stob. Flor. Tom. II, p. 150, no. 136 pi; itatSi pa/aipav, itapotpia <py)aw‘ 
tydi <paiqv av, fxv) itatSl itXourov, p>;8e av3pi ditaiSeurai 3uvaateiav. Ibid. Tom. III, 
p. 207, no. 7 ein Fragment des Euripides ev r<u yap dX(3cu cpaulór/jC evean nę, I ite^ia 

aoęiav śXaye Sta tó Susruyet. Epiktet, I, 8, p. 45 ed. Didot. on ca 8uvapeię roię 
drtaiSeÓTOtt ouz aaęaXe:s zrX.

2) Was natiirlich nur gilt in Hinsicbt auf das Ruhen der groberen Arbeit, wenn 
die zwingende Noth nicht antreibt, iiberdies im Munde der IIevia, Aristoph. Plut. 
vs. 510 sq.

3J Aristot. Polit IV, 9, p. 133 ed. Gottl. ot ev óirepo^aię euru^parwM o^reę, 
tayóoę zai itXouro'j zai <piXwv zai ru>v aXXu>v rdw toioutuim, ap^saftat oure {Jouloyrai oure 
eidaravrat, zai tout’ eudiię oizodev urtap^ei icaialv otlai- 8ia -pap ripi rpucp>]v oó8’ 

toic 8i8aazaXeiotę ap/eadat <juvqde; aurotę. Oi 8ś zad’ uicep(3aX7]v śv śAeia 
to'jt<dv Taicewol Xiaw <uad’ ol apysiv oóz eitiarairai, aXX’ ap^asdai 3ouXtxł]v ap^qv.

4) Cf. Plin. Epp. VI, 23, 5 neąue enim cuiąuam tam clarum statim ingenium, 
ut possit emergere, nisi illa materia, occasio, fautor etiam commendatorąue contingat. 
Noch am Ausgange des Alterthums, bei Pseudo-Boetins ed. Mignę, II, p. 1235, A wird 
ais noverca disciplinae egostas bezeichnet, cf. ibid. p. 1237, B.
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der Armen und mitten unter abgetragenen Gewandern sich nieder- 
lassen, worauf der jungę Mann endlich sich entfernte. Und Zenon 
bemerkte dazu, wie nichts unschicklicher sei, zumal an jungen Leuten, 
ais Hochmut. Ebenda § 23 wird es fiir das grosste Hinderniss 
des Fortschrittes im Studium crklart, wenn Einer sich wohlweise 
zu sein diinkt stvat otrjaewę a/Aotguirrepoy Tcpóę zata-
A7)<ptv iuwnjpwp). Von der Gefahr, die der Jugend in dieser 
Beziehung von Schmeichlern und Parasiten drohe, ist gleichfalls oft 
die Rede. In der Umgebung des Stolzes und des Reichthums fiude 
sich gar selten einfacher, gesunder Verstand. Arme miissen wohl oft 
den Wissenschaften huldigen, um durch sie ihr Fortkommen zu finden, 
indess Begiiterte durch ihr Vermbgen gegen dieselben nicht selten 
gleichgiiltiger gestimmt werden. Desto ruhmvoller sei es fiir den 
Reichen, wenn er auch hier mit dem Aermsten in lebhafter Thatigkeit 
wetteifereJ)- Einem jungen Menschen, der sich im Theater gross 
machte und prahlte, wie gescheidt er sei, da er mit vielen weisen 
Miinnern verkehrt habe, entgegnete Epiktetos: Und ich habe mit vie- 
len Reichen Umgang gepflogen, bin aber darum nicht reich2). Eine 
Fiille von Sentenzen kniipft sich an diese Anschauung, durch welche 
der hohe Werth der Geistesbildung gegeniiber den materiellen Be- 
strebungen eingescharft werden sollte, im Sinn der Verse Philemon’s: 

Nach Wissenswerthem trachte lieber denn nach Geld; 
Was du gelernt hast, tragt dir erst die Fiille ein3).

Damit ist allerdings auch schon auf einen praktischen Zug in 
der Auflassung der Bildung hingewiesen, der immitten einer spateren 
Entwickelung und unter veranderten Verhaltnissen et was Ungriechi- 
sches reprasentirt. Es ist dies eine gewisse Niichternheit, wie sie im 
Leben der Romer friihzeitig sich kundgibt und dereń realistischer

*) Cf. Plin. Epp. VII, 22, 2 Est Cornelius Mucianus, ornamentum regionis meae, 
seu dignitate seu moribus. Natus splendide abundat facultatibus, amat studia ut 
solent pauperes. Jurenai. Sat. VIII, 73 rarus enim ferme sensus communis in illa 
| fortuna. Suidas v. 'Hyiac, Tom. I, 2, p. 811 aXXa rooro Se tó eiu>8óc ó itXouroę 

pśya zazóv raić tpuyaię eotzeu swat, vopóv rotę zóXa$t irape)(ópevoę, oó ypuaiou póvov 
(OUKU> fip rooro 6eivóv) aXXa veou aitaXijc zai ptySimc uitó ruiv rotoutwu ftrjpiuni
zaraposzopeołjc. ourot 8ie<p&eipav -ri)v 'Hyioo C<ui)v rtpóę ye ró pi) yvr]aia>{ <ptXoao<peiv zrX. 
Von der ersten Jugendzeit desselben Hegias spricht auch Marin. Piokl. c. 26, p. 164 
Did. rortheilhaft, ebenso Damask. Vit. Isidor. § 221. 227. 230.

zży<u itoXXot« itXouaioic, sc. ó>piX>jaa, aXXa irXoóoioę ońz eipi, Epikt. Fragm. 170, 
p. 30 ed. Did.

3) Philem. ed. F. Did. p. 126, 52 a pałhjpdraw <ppóvrtCe paXXov /prjpdrwz | ra 
yap padż)par' euiropet ra /p^para. Vergl. oben S. 30 die Slellen iiber naiŚtia.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 4
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Kern iiberall zu Tage tritt, noch ehe der Charakter der altromischen 
Knabenerziehung vollig verandert wurde durch eine neue und fremde 
Schulbildung. Wir sahen bereits, wie der ernste, bedachtige Romer 
sich in seinem Geschaftseifer nur mit Miihe entechloss, die mannliche 
Jugend mit solchen Dingen wie planmassige Gymnastik einen Theil 
des Tages hinbringen zu lassen. Die auf den Kriegsdienst beschrankte 
kbrperliche Ausbildung darf hier nicht ais Gymnastik im hellenischen 
Sinne gefasst werden. Die geistige Biidung der Jugend aber bestand 
so ziemlich in der Bekanntmachung mit den Staatsgesetzen und mit 
den Thaten der Vorfahren, in der Absicht patriotische Gesinnung zu 
erwecken. Der Charakter der republikanischen Padagogik war ein 
sittlicher; die Form ward leicht gering geachtet zu Gunsten der Ge
sinnung. Man beschrankte sich durchgehends auf Studien praktischer 
Art. Bei der Berufsbestimmung ward auf die dignitas oder auf die 
utilitas oder auch auf beides zugleich ein entscheidendes Gewicht ge- 
legt; im ersten Fali vorzugsweise von Seiten der gebildeten und an- 
gesehenen patricischen Familien, im andern der grossen Masse und 
der plebejischen Geschlechter. Ueberliaupt war das'f hun und Treiben 
des Romers der alteren Zeiten weit weniger von einer asthetischen ais 
von der rein praktischen Anschauungsweise bedingt, die auch der 
romischen Ethik eine andere Gestalt und Farbę verlieh ais dem grie- 
chischen Yolke eigenthiimlich war!).

So scheint denn wirklich auf den ersten Blick, besonders durch 
das hausliche Moment, die Erziehung, wic sie sich unter den Ro
mera gestaltete, Vorziige vor der griechischcn zu haben. Aber naher 
betrachtet ergibt sich, wie Niemeyer in Ersch und Gruber’s En
cyklopedie s. v. Erziehung bereits hervorgehobcn hat, „dass man nicht 
einmal den Gedanken einer harmonischen Ausbildung des Leibcs und 
der Seele fasste, geschwcige ihn, soweit es die Eigenthiimlichkeit der 
Nationalitat zulicss, verfolgte. Man verschmahte die aus dem Bereiche 
des Schoncn entlchnten Erziehungsmittcl der Ilellenen, die Gymnastik 
wie die Musik, und blieb, auch nachdem unter griechiscbem Einflusse 
die wissenschaftlichen Curse bei dem Grammatisten, dem Grammaticus 
und dem Rhctor geordnet waren, in praktisch-verstandiger Richtung 
dem hbheren Leben des Geistes abhold.“

Jedoch von der Zeit der Gracchcn an lockert sich unter dem 
wachsenden Einflusse griechischcn Wissens zusebends diese altrepubli- 
kanische Erziehung. Die volksthiimlichen Sitten und das streng pa-

i) Krause, Gescli. d. Erz. 8. 299. 
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dagogischo Element treten zuriick gegen den Unterricht und die 
Masse neuer Bildungsmittel. In der Kaiserzeit vollends wird der 
Knabe beinahe durcbgehends zur friihreifen Frucht erzogen. Es ist 
wabr, die Theorie des Unterrichts und der Erziehung, wie sie sich 
bei Quintilian findet, war ganz vortrefflich; aber in der Wirklich- 
keit gestaltete sich die Sache anders. Hier erscheint theils die Per- 
sbnlichkeit der Lehrer, theils die hausliche Erziehung hbchst bedenk- 
iicb, so dass Quintilian seine guten Griinde hatte zu einer merk- 
wtirdigen Erbrterung (Inst. or. I, c. 2) der Vorziige einer offent- 
lichcn Schulc vor dem cinseitigen und gefabrlichen Privat- 
unterricht. Noch spater, seit IIadrian’s Regierung, wird die 
ganze Theorie noch weiter von der Praxis abgetrennt; alles Unter- 
richtswesen wird berufsmassig und, wie wir zu sagen pflegen, officiell. 
Der Staat bolt sich in der Schule seinen Bedarf an Beamten und 
Lehrern; diese selbst widmen sich mechanisch ihrem Berufe. Selb- 
standige Kenntnisse und spontanes Studium werden immer seltener, 
bis endlich in polizeilicher Fursorge der Regierenden nach einer kiim- 
merlichen Propadeutik in Grammatik, Rhetorik und Jurisprudenz die 
ehemaligen horrlichcn Quellen edelster Bildung versiegen.

Uebrigcns bleibt zwischen den letzten Conseąuenzen des romi- 
schen Realismus, wic derselbe beispielsweisc sich offenbart in der 
friihzeitigen und absonderlichen Geltung, die das Rechnen in der 
Schulbildung behaupteto <), und in jener Werthschatzung der Empirie 
und des banausischen Betriebs der Kiinste, wie sie bei den Griechen 
durch den Entwickelungsgang der makedoniśch hellcnistischen Periode 
bedingt und durch neuc Bestrcbungen in Kunst und Wisscnschaft, 
reichcre Gestaltung des Privatlcbens und iibcrhaupt Erweiterung des 
allgewohnten Gesichtskreises gekennzeichnet ist, immerhin noch ein 
bedeutsamer Unterschied. In der Feinheit der Bildung und des ge- 
selligen Yerkehrs waren und blieben die unterjochtcn Hellenen nicht 
erst unter romischer Herrscbaft ihren Ueberwindern weit iiberlegen. 
Auch den veranderten Korper von Hellas bcseelte noch iange die 
lebendige Kraft der alten Einrichtungen, bis endlich auch hier unter 
dem Zusammenfluss von politischen und noch mehr von moralischen 

•) Vergl. Heckcr-Marquardt, Rom. Alt. V, 1, S. 111, und das in dieser Hinsicht 
bezeichnende Epigramm Martial’s V, 56, 8 sqq. Artes discere vult pecuniosas? j 
fac discat citbaroedus ar.t choraules. | Si duri puer ingeni videtur, | praeconem facias 
vel architectum.

2) Plin. Epp. VIII, 14, 3 Quotus enim ąuisąue tam patiens, ut velit discere 
quod in nsii non sit habitiirus?

4*
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Ursachen, von schlechter Verwaltung des Landes und greulicher 
Sittenlosigkeit, nachdem die rhetorischen Schulen Athens noch etwas 
Ianger den alten Ruf behauptet hatten, in grauenhafter Entvolkerung 
und mit dem Ruin des Landes auch die letzten Keirne echten helleni- 
schen Culturlebens erstarben.

In den besseren Zeiten einer Nation tritt iiberhaupt der Grund- 
satz von dem hohen oder gar ausschliesslichen Werthe praktischer 
Biidung nicht ais nacktes Utilitatsprinzip auf, wonach aller Unterricht 
an dem blossen Nutzen und Vortheil fiir den Einzelmenschen zu be- 
messen ware. In Athen galt die Werklosigkeit (opyta) einfach ais 
aristokratischer Vorzug im Gegensatze zum gemeinen, handwerks- 
massigen Erwerb (to pavaoaov), von dem jeder Gebildete sich frei 
halten musste, wenn er geachtet sein wollte. Begreiflicherweise 
konnten bei solcher Auflassung der Arbeit weder ziinftigc Gewerbe 
noch iiberhaupt corporative Verhaltnisse sich ausbilden, die sich etwa 
mit den Leistungen der Gewerks- und Kaufleute des germanischen 
Mittelalters ais Trager der Cultur vergleichen liessen. Es war und 
blieb einmal jede einseitige Fórderung etwa der blossen leiblichen 
Biidung oder einer iibertriebenen, kiinstlich didaktischen Einwirkung 
auf den Gcist unvertraglich mit dem harmonischen Bildungsprinzip 
der Hellenen. Die Padagogik des Niitzlichen und der praktischen 
Anwendbarkeit machte sich wirklich erst breit seit dem Aufkommen 
einer „skeptischen Philosophie", welche die Moglichkeit einer Erkennt- 
nisstheorie und damit auch der Erziehungstheorie leugnete. Von da 
an wird begreiflicherweise Prinzip und Methode, Wahl des Berufs 
und Vorbereitung dazu, wird Alles aus dem Gesichtspunkte derNiitz- 
lichkeit bestimmt. Nur zu bald war es dann bei den Griechen der 
baare Eigennutz, mit einem alten Mangel an Rechtssinn in Verbindung, 
der sich fiir die Verluste im offentlichen Leben durch „Besitz“ zu 
trosten suchte und folgerichtig in der allmaligen Verkiimmerung und 
Entstellung der moralischen Begriffe den Vermogenden ais guten, den 
Armen aber ais schlechten Biirger taxiren zu diirfen glaubte. Bc- 
kanntlich werden in Platon’s Staatserziehungstheorie die zur Herrschaft 
besfimmten Zoglinge im reiferen Alter, nachdem sie vom dreissigsten 
bis zum fiinf und dreissigsten Lebensjahre hohere Dialektik studirt haben, 
von da ab auf fiinfzehn Jahre wieder ins praktische Leben zuriick- 
gesandt, um die Wiedererkenntniss der a priori gelernten Ideen zu 
iiben, also die Praxis „nachzuholen“. Dagegen hatte sich der Doctri- 
narismus spaterer Zeiten, und iiberdies der nie verlegene griechische 
Doctrinarismus, langst in bleibenden Gegensatz gestellt zum Leben, und 
dieser Gegensatz zwischen dem Leben und der Disciplin wurde von
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den Alten nur um so schlimmer verspiirt, je kiirzer und rascher sie 
bis dahin gelebt hatten *).  Bei den Romern freilich wird, wie bemerkt, 
von jeher auf die Vorbereitung fiir den „Beruf" das Hauptgewicht 
gelegt und demgemass durch einen praktischen Unterrichtsplan vor 
Allem die personliche und biirgerliche Tiichtigkeit angestrebt.

t) Vergl. die Belegstcllen, mit Anklangen auch aus der friiheren Periode, bei 
llermann-Stark, Griech. Privatalterthiimer, S. 42, Anm. 6, 7, 8.

Seneca Ep. 106 extr. non vitae, sed scholae discimus. Cf. Ep. 88, ed. Haase 
III, p. 254, sic effectum est, ut diligentius scirent loąui quam vivere.

3) Verg). iibrigens Dr. W. E. Weber, Einige Worte zur Bedeutung des Satzes: 
Wir lernen nicht fiir’s Leben, sondern fiir die Schule, Bremen 1829; Doderlein, Aufs. 
I, S. 95; Catalogus Praelectt. Gotting. sem. hibern. 1837/38, mit dem seltsamen Er- 
gebniss: sic est mutandum in melius perversum proverbium, ut dicatur vitae et scholae, 
scholae et vitae esse discendum.

4) Yergl. Dr. Jdger, Die Gymnastik der Hellenen I. Auli. S. 249.

Wie nun aber, wenn sogar unter den Romern im ersten Jahr- 
hundert unserer Zeitrechnung dariiber geklagt wird, dass man nicht 
fiir das Leben lerne, sondern fiir die Schule* 2)? Es ist uns auf- 
gcfallen, wie man an diesem Satze zu deuteln versucht hat. Die posi- 
tive Fassung desselben ergibt ja doch im ganzen Zusammenhang der 
Worte das Postulat: non scholae, sed vitae discendum esse, und da
mit keine „halbwahre" Aeusserung, wie einer der neueren Literar- 
historiker meint. In den Zeiten Seneca’s hatte das romische Leben 
allerdings von seinem friiheren Charakter eines praktischen Verhalt- 
nisses zwischen Wissen und Ilandeln vieles eingebiisst, und zwar vor- 
zugsweise in den Schulstuben der Declamatoren, dereń wachsenden 
Unfug z. B. Pctronius in der Einleitung zu seinem satirischen Roman 
bitter beklagt. Seneca hatte ein Recht so zu schreiben; verstand er 
doch unter dem „Leben" ein von dem unsrigen gar sehr verschiede- 
nes. Zu seiner Zeit kannte man in Rom noch nicht jenes Joch eines 
besonderen Berufslebens, in das ein freier Mann sich schmiegen oder 
gar eindrangen mochte, um sein Dasein zu verdienen3).

Worauf es hier allein ankbmmt, das ist in der hellenischen Er
ziehung das untergeordnete Verhaltniss des blossen und schulmassigen 
Unterrichts gegeniibcr der gymnastiscben und musischen Bildung 
der Jugend4); in der romischen zwar nicht jene ideale Richtung 
der Griechen in ihrer besten Entwickelung, wohl aber die so eben 
hervorgehobeneunvergleichlichepraktische Tiichtigkeit der besseren 
Zeiten, die vielfach unsere angstlich gegangelte Schulbildung ersetzte, 
auch bekanntlich die Welt eroberte und mit den diirftigsten geogra- 
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phischcn Kenntnissen lange beherrscbte. Manche herbe und spottischc 
Aeusserung bei Satirikern und Autodidakten iiber gewisse Seitcn eines 
unpraktischen, oft ungcbuhrlich lange fortgesetzten und schlicsslich im 
Sande verlorenen Unterrichts dtirften damach wenigstens theilweise 
zu entscliuldigen und im Ganzen wohl richtiger zu wiirdigen sein.

Wahrlich hier gilt es einmal einer Anwendung des Juvenarscben 
Satzes Difficile est satiram non scribere zu entsagen. Wird nicht 
heutzutage von allen sachverstandigen Erziehern, von sammtlichen 
Mannern der Erfahrung alle Hoffnung auf die I nt ensit a t des Un
terrichts gesetzt und nicht auf die Extension? auf bewahrtc Mc- 
thode und festen Lectionsplan? auf Abweisung aller fragmentarischen 
Kenntnisse, aller bios genaschtcn und unzeitig abgcbrochenen ? Ist 
nicht an unscren Mittelschulen dic Klage iiber Uberbiirdung mitLehr- 
stoff und Lehrstunden eine allgcmeine, wie diejenige iiber den zuneh- 
menden Mangel an Frische und dauerhafter Gesundheit derZoglinge? 
Gleichwohl steigert sich nach wie vor der Einfluss ebenso beriihmter 
und beredter ais unpadagogischer Fachgelehrten auf unklare Schul- 
verwaltungsbehorden, und damit auch die Forderung nach Mehr in 
den einzelnen Lehrgegcnstanden, ais ob Begriffe wic Erziehung, Un
terricht, Bcrufsstudium und strenge wisscnschaftliche Forschung sich 
vollstandig deckten und jeder Staatsbiirger ohne Ausnahme Priifungs- 
taxen erlegen sollte.

Immer bleibt es Endziel der Erziehung, ein gelegentliches Ueber- 
gcwicht des blossen Lernens vorsiehtig herabzumindern und cinzu- 
schriinken. Bei den Aermeren war es selbstverstandlich von jeher 
die Noth, die gebieterische Nothwendigkcit der Arbeit und des friihen 
Erwerbs, weiche eine langere systematische Schulbildung verwehrte. 
So lernten in Athen die Kinder der Armen (zazot zaz zaztuv) eben 
die gewohnlichen Elcmentarkenntnisse, Lesen, Schreiben und Rechnen, 
und erwarben sich dazu ein gewisses Maass gymnastischer Bildung, 
wohl auch einige Fertigkeit im Schwimmen1), um lange vor den 
Kindern der Wohlhabenden und ror dem sechzehnten Jahre dem 

1) Daber das bekaunte Sprichwort von ganzlicher Uncultur pijrs 
fpappara, sra ru>v ajiaftuw, -aura yap ez itai3ó&ev ev rats ’AtWjvaię ep.cw8avov, Diogenian. 
VI, 56; Ast zu Platon*s Gesetzeu S. 170. Dasselbe wird von den Grammatikern auf 
Solon’s Institutionen zuriickgefiihrt, wobei es immerhin ungewiss ist, ob Solon wirklich 
das Schwimmenlernen geboten habe. Dass er freilich das Reden und Sehreiben zu einer 
Grundlage der burgerlichen Thatigkeit gemacht bat durch das Gebot die ypappara zu 
lernen, ist klar und erhellt zudem aus dem iudiziduellen demokratischen Element, das 
in der Rechtspflege, Volksversammlung und dgl. entschieden hervortritt.
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Schulbesuch zu entsagen. Wenn iibrigens in der iilteren Periode 
selbst besser Erzogene mitunter keinen Elementarunterricht genosscn 
haben sollen1)? so wiirde man, wenigstens fiir die athenischen Ver- 
hiiltnisse, zu weit gehen, wenn man dabei mehr ais die Vernachlassi- 
gung eines einzclnen Lehrgegenstandes verstehen oder ausserdem der 
natiirlichen Einwirkung im elterlichen Hause, wovon unten die Rede 
sein wird, allzuwenig zutrauen wollte,

2) Wie Bemhardy, Griech. Litt. I, S. 74, 2. Bearbeit. unter Verweisung auf 
Aristoph. Eqą. 189; Plutarch. Arist. 7. Kimon 4; Quintil. I, 10, 18 bemerkt.

Fiir die spatcre Zeit schildert uns wenigstens Lukianos anschau- 
lich jenen stets erneuerten Coniiikt, der fiir das begabte Kind armer 
Eltern aus der Notliwendigkeit einer „Berufswahl“ entspringt. Er 
erzahlt niimlich von sich selbst (Somn. init.): Ich hatte nicht lange 
aufgehort dieSchulen zu besuchen und naherte mich schon demJiing- 
lingsalter, ais mein Vater mit seinen Freunden iiberlegte, wozu er 
mich bilden lassen sollte. Die meisten nun hatten die Ansicht, dass 
die gelehrte Biidung (iratSsta) grosse Miihe, lange Zeit, nicht geringen 
Aufwand und glanzende Verhiiltnisse erfordere, und dass unsere Um- 
stiinde diirftig seien und eine schnelle Nachhtilfe erheischten. Wenn 
ich dagegen ein Handwerk (re/w/Y ?tva tujv pavaóau)v toutcoy) erlernte, 
so wiirde ich fiir’s erste wohl gleich mich selbst unterhalten konnen 
durch meine Kunst (napa fiję tś/Yigę), und nach kurzer Zeit wiirde ich 
auch meinem Vater eine Annehmlichkeit bereiten konnen, indem ich ihm 
den zeitigen Erwerb iiberga.be. Es wurde daher eine zweite Bera- 
thung angeregt, welches Handwerk das vorziiglichste sei, und am 
leiehtesten zu erlernen und anstiindig fiir einen Frcigebornen (ovópt 
SAeu&śpw), zu dem ferner die Kosten leicht aufzutreiben seien und das 
einen hinlanglichen Erwerb biete. Ais nun der Eine zu diesem, der 
Andere zu jenem Handwerk rieth, wandte sich mein Vater zu meinem 
Oheim, der fiir einen recht guten Bildhauer galt und ein iiberaus ge- 
schickter Steinmetz war, und sagte: Es ware unrecht, wenn in deiner 
Gegenwart ein anderes Gewerbe den Vorzug behielte; nimm also du 
den Knaben da zu dir und bilde ihn zu einem tiichtigen Steinmetz 
und Bildhauer. Sobald man nun glaubte einen giinstigen Tag zum 
Antritt der Lehrjahre gefunden zu haben, ward ich dem Oheim iiber- 
geben u. s. f. Der Autor erzahlt dann noch, wie unsanft und wenig 
ermunternd dieEinweihungin’s Handwerk vor sich ging und wie er unter 
Thranen die Lehrzeit begonnen habe, bis er, gleichsam ein Herakles 
am Scheidewege, nachdem sich die gestrenge Tepij und die hehre 

iiberga.be
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IlottSsta selbst um ihn gestritten, schliesslich der letzteren Gbttin auf 
Leib und Leben sich ergeben habe.

Zu At hen, im Mittelpunkte hellenischer Cultur, warnte Sokra
tes, im Interesse dieser harmonischen Bildung und allgemeinen mann- 
lichen Tiichtigkeit, ebenso vor dem, was wir ais Special- und Fach- 
studium bezeichnen, wie unter den Rijmern, vermbge jenes niich- 
ternen und praktischen Zuges in ihrem Charakter, vor einem tiefer 
gehenden und von der Wirksamkeit nach Aussen abzichenden Studium 
der Philosophie ausdriicklich gewarnt und selbst mit Strenge davon 
zuriickgehalten wurde ’). Darnach begreift sich auch die eigcnthiim- 
liche Rechtfertigung des rhetorischen Unterrichts bei Isokrates XV, 
262 ff.: Die meisten Menschen hegen von diesen Lehrgegenstanden 
(pal>7j|iaTa, namlich Astronomie, Geometrie u. dgl.) die Ansicht, sie 
seien spitzfindige, kleinliche Dinge; denn weder in persbnlichen noch 
in offentlichen Angelegenheiten niitzten sie etwas und blieben auch 
nicht fest im Gedachtnisse der Schiller, weil sie nicht an das wirkliche 
Leben sich anschlossen und dieGeschafte nicht unterstiitztcn, sondern 
ganzlich ausserbalb dessen was man brauche standen. Ich glaube 
nun, das diejenigen Recbt haben, die den praktischen Nutzen dieses 
Unterrichts leugnen, und ebenso auch diejenigen, die zu seinen Gun- 
sten sprecben. Ich habe mich lediglich darum im entgegengesetzten 
Sinn ausgesprochen, weil auch diese Facher grundverschieden sind 
von unsern iibrigen Unterrichtsgegenstanden. Jene namlich konnen 
uns ihrer Natur nach erst dann nutzen, wenn wir die Kenntniss davon 
besitzen, diese dagegen bringen denen die sie griindlich verstehen

’) Xenoph. Memor. IV, 7, 2 eSiSaaze Sś zai pe^pi orou 3eot śpiteipov stvat 
ezaotou npctyparos róv o’pduj{ rt en a i3 eu pi v o v. auriza ye<i>perpiav peypt pev 
rourou e<pzj 3eiv pavdavew, ea>« izavó« ric YevoiTO, ei itore Seyjaete, -fłjv pirptu óp&uię rj rta- 
pala^sw rj 7capa5ouvai 3iavetpai zrk. zairoi o u z a-neipóę ys aó r ń v Ss
raura izava eivat aaftpóicou |3iov zararpi|3eiv zai aXX<ov itoXX«iv re zai <u<peXip<ov 
pa(hjparo>v aTOz<oXueiv. Platon im Gorgias p. 484, C lasst den Kallikles sprechen : <ptXo- 
ootpia yap rot aort )japisv, dv rt? aótoO perpiwę a<|)>)rai ev ng igXizta" eav itepat- 
repiu rob 8sovto{ ev8iarpi^, Staę&opa t<&v dv&p<óituiv. Bekannt ist ein Vers 
des Ennius: Philosophandum est, sed pa u cis, nam om ni u o haud placet. 
(Anders bei O. Biiieck, Tragg. Lat. Rell. p. 53). Cic. de or. II, 37, 156; Tuscul. disp. 
II, 1 init. De off. II, 1: interdum rereor, ne guibnsdam bonis viris philosophiae nomen 
sit invisum. Tacit. Agric. 4 se prima in iuventute studium philosophiae acrius, ultra 
quam concessum Romano ac senatori, hausisse, ni prndentia matris in- 
censum ac flagrantem animum coercuisset. Vergl. besonders iiber die unfreiwillige Musse 
zum PhilosophireD Cic. de off. III, 1 bebufs richtiger Wiirdigung des romjscben otium 
gegenijber den negotja forensia,
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keinen Vortheil, ausgenommen solche die davon leben wollen (Bvreu- 
9sv rcpoijpłjjiŚYOo;, sc. berufsmassig), wohl aber sind sie den Ler- 
nenden niitzlich u. s. f. namlich fiir die geistige Ausbildung. Und 
§ 266 heisst es weiterhin: Philosophie zwar glaube ich nicht, dass 
man diese Studien nennen darf, die fur den Augenblick weder zum 
Reden noch zum Handeln niitzlich sind, aber eine Uebung des Geistes 
(yopyaoia^ ttJc un^ Vorbereitung zur Philosophie nenne ich
eine solche Beschaftigung immerhin, und zwar eine mannlichere ais 
die, weiche die Knaben in den Schulen treiben, wenngleich im Ganzen 
eine ahnliche. Denn auch von den Knaben erhalten diejenigen, weiche 
sich mit der Grammatik, der Musik und dem iibrigen Unterrichtsstoff 
(itatSe(a) abmiihen, dadurch keinen Vorschub (S«t8oatv), um besser 
iiber die Geschafte zu sprechen oder zu berathen, wohl aber werden 
sie gelehriger (sopa&śaTspot, besser unterrichtet) ais sie von Natur 
sind, in Absicht auf die hoheren und ernsteren Wissenschaften. Einige 
Zeit also mit diesen Bildungsmitteln (itatSetai) sich zu befassen, mochte 
ich den Jiingeren rathen, jedoch ihre naturliche Anlage nicht dabei 
vertrocknen <puotv zr)v atńwv zaTaaxeXsT8o&eIoav) oder zu den
Lehren der alten Weisen und all ibren Weitschweifigkeiten (wsptTTO- 
żoyiai) und Gaukeleien (^aupatoTOitat) abirren zu lassen.

Bei weitem am geringscbatzigsten wurde freilich der Unterricht 
im engeren Sinn in S p a r t a behandclt. Der jungę Spartaner sollte 
ohne eigentliche Schule durch das tagliche Leben selbst und die uberall 
auf ihn einwirkende bffentliche Zucht im Verkehr mit den Erwachsenen 
und Gereiften unter den Staatsbiirgern seinen Verstand ausbilden1); 
ein Punkt, auf welchen wir spater zuriickkommen werden. Aber auch 
anderwarts fehlt es nicht an mannigfachen Auslassungen gegen einen 
allzulange fortgesetzten, zu hoch gesteigerten und dem Zwecke gleich- 
massiger Bildung des Leibes und des Geistes, der musischen Durch- 
bildung des Zoglings. zuwiderlaufenden Betrieb des Unterrichts. So 
lehrte Polemon, man solle sich an der Wirklichkeit bildcn und nicht 
an kiinstlichen Lehrsatzen, gleichsam ais ob Einer eine Abhandlung 
iiber Musik verschlingen wollte, ohne sich in der Kunst zu iiben, um 
vielleicht in theoretischer Erorterung sich bewundern zu lassen, bei

1) Vergl. Thukyd. V, 69 AaztJaipóoiot Se zaS’ tzasrouę re -zai peta tu>v icolept- 
za>v vó|«ov ev a<piatv aCtoTę ljitiarawo njv itapazekejsw Tijs ayaSoię ouaw
era>iouvto, eiSóreę epyu>v ex ttokkoO pe\etł)v Ttkefu) su>Couaav r’ Xóy«>v Ji 
ó X i yo u za A ui c p łj&ei saz itapaivestv, auch beim Stob. Floril. Tom. II, p. 9, no. 
62; ubej die £ev>j).aaia iratSeupatw vergl. Lachmann, Spart. Staateterfaas. S. 166.
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der Anwendung auf’s wirklicbe Leben aber in Widerspruch zu fallen1). 
Ais man Demades fragte, wen er zum Lehrer gehabt habe, antwortete 
er: Die Rednerbiihne zu Athen, um zu verstehen zu geben, dass die 
Erfahrungen der Praxis wirksamer seien ais jede wenn auch noch so 
feine Lehrmethode (ip<patvwv ort rj óta twv itpaypartuy spirstpia zpsćt- 
tov aofpiarizij; 8idama)daę e<ytb, Stob. Flor. T. II, p. 19, 91).

1) Diog. Laert. IV, 3, 18, ed. Did. p. 97 : oew rotę Tcpaypao’ •ppvdCea&a». 
zat pij rotę Jiakezuzotę (huipigpaai, za&dzep appovtzóv rt te)(vl0v *ata7uóvra zai p^ peke- 
rińaavra,. ó>ę zara psv ri]v epór/jGiy ^aupdCea&at, zara 5s StaaOeaw saurtfę pd/sa^at.

2) Vergl. Plutarch. Themistokl. c. 2 ev yap ratę aveaeat zat a/okatę dito ruw pa-
(hg parów yeyópeyoę oó t snat^w oóS’ eppa^Jpet, zaOanep ot kowcoi itaiSsę, akk’ eóptozero 
kóyouę rwdę pektrów zai auvrarrópevoę Trpóę eauróv. yjaa^ ot kóyot zar^yopia nvóę rj 
ajyijYppta ruw rcatSow. ettu^et keysw ó SiSaazakoę, uię oó3ev, eęnj, rcat, aó ptzpóv, akka
pry a Tca^Tuię dya&óv zrk. Ibid. rów Ss etę auvsatv rj itpaęw keyopeyuw S^koę rp oóy óirsp- 
op<bv itap’ ^ktziav, óę rij tpuaet ictareóoiv zrk.

3) Aristot. Eth. Nikom. I, 9, 10 oóSe uatę eudatpuw wrtv • ouitto yap -rpazrtzóę 
tdw rotodruw eta rrp igkixtav<

Gleichwie aber am Kinderspiel sich Neigung und Anlage fiir die 
kiinftigen Lebensbeschaftigungen errathen lassen (Band I, S. 8 f.), so 
achteten die Alten auch bei Knaben und Jiinglingen auf gewisse sich 
oft friihzeitig offenbarende Zeichen praktischen Geschickes und beson- 
derer Tiichtigkcit2). Das Kind kann freilich, weil ihm wegen des 
unvollkommencn Alters die Fahigkeit zu guten Ilandlungen abgeht, 
nicht gliicklich genannt werden3}. Ist doch auch das Wissen, die 
Theorie, nicht ausreichend zur Tugend, sondern durch Bethatigung 
und Uebung des Guten werden gute Menschen; waren ethische Lehr- 
satze allein hinreichend (aorap-zstę), treffliche (smetzet;) Menschen zu 
bilden, so wiirden, nach Theognis vs. 432 sqq. die Lehrer derselben 
mit Recht auf sehr grosse Belohnung Anspruch machen konnen, und 
man miisste sich diesen Unterricht verschaffen. Nun aber scheint es, 
dass diese Sittenlehren zwar die Jugend mit edler Gesinnung ermun- 
tern und anspornen an der Tugend festzuhalten, und einen gutgearteten 
Charakter (^hoc suyeyśę), in dem die Liebe zum sittlich Guten herr- 
schend ist, fiir die Tugend vollig begeistern, dass sie aber unvermogend 
sind, den grossen Haufen zur Beobachtung seiner sittlichen Pflichten 
(•zat/.o-zayahia) zu bewegen (ibid. X, 9, 2. 3.).

Was iibrigens eine richtige Wiirdigung der Empirie oder des 
praktischen Bildungsprinzips betrifft, so waren sich die Griechen, wie 
bereits hervorgehoben wurde, des Confliktes zwischen Schule 
und Leben wohl bewusst. Nicht etwa, ais ob unter ihnen nur die 
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Theoretiker und Philosophen jene offenen und schliesslich doch dienst- 
baren Feinde der Wissenschaft und idealen Geistesrichtung, die Grund- 
satze der baaren Niitzlichkeit, verdammt batten, wie ein Platon und 
Andere. Vielmehr tritt, vermoge der idealen Kraft der hellenischen 
Gesammtbildung und Begabung, wie das Prinzip einer blossen leib- 
lichen Ausbildung in der verachtlichen Athletik, so auch das Banau- 
sische des gemeinen geistlosen Handwerks, immer wieder in den Hin- 
tergrund. „Wie hatte auch (bemerkt Fr. A. Wolf, Mus. d^ Alterth. 
I, S. 22) sonst, selbst in den strengeren Wissenschaften, die Liebe zu 
tieferen Forschungcn entstehen konnen, wenn die Griechen nur fiir 
das unmittelbar Niitzliche gearbeitet hatten?®’) — Freilich waren 
auch schon die Folgen des peloponnesischen Kriegcs fiir Athen von der 
Art, dass Aristophanes einmal den Chor seiner Komodie sagen lassen 
konnte, dass es nichts zu sagen, nichts zu bedeuten habe sittsam und 
verniinftig erzogen zu sein (Aristopb. Eqq. 334 wę ooóev keyst ró 
owcpptmo; rpa<p7]vai). Aber die Griechen besassen sogar ein ausdrucksvolles 
Wort, wie es unserer Sprache mangelt, fiir diese ihre Denkart, ato- 
/pozśpóeta, zur Bezeichnung eines schimpflichen Grades der Ilabsucht 
und Plusmacherei* 2). Noch im Zeitalter des Augustus klagt Diodoros 
von Sizilien, dass die althellenische Bildung und der Unterricht haupt- 
sachlich durch die gierige Jagd nach Gewinn und durch endlose 
rhetorische und doctrinare Klopffechterei in Verfall gerathen seien3), 
wahrend systematischer Unterricht und methodisches Studium in der 
besseren Zeit nach ibrem wahren Werthe gewiirdigt wurden, im Sinne 
jenes Ausspruches des Protagoras, dass sich theoretischer Unterricht 
und fleissige Uebung gegenseitig erganzen und nothwendig bedingenł). 

<) Cf. Aristot. VIII, 3 p. init. ett oe zat — etepaę. — Liban. III, p. 438.

2J Cf. Theophrast. Cbarakt. ed. Did. p. 6, 30: Fr. A. Wolf, Mus. d. Alterth. I, 5.
3) Diodor. Sik. II, 29 trapa 8ś rotę ''Eż./.łjaiz ó itoku ditapdazejo;itpoai<i>v o’cj>e itote 

TżjC ęt/.osoęta; airtetat, zat pieypi twó; <pikoTtov/jaaę ait^kfte it ep iaita etę uitó (Jtur- 
TtzTjt ypetaf óktyot Se Tivet eitl <ptXosocpiav aKoSuYte; epyoXa[3taę (bezahlte Arbeit) evezev 
itapapewuaw ev rtp paO^pari, zawatopouwe; aet itept ra>v pe^ia-tuiY SoYpartoY za! rotę npó 
aóru>v ouz azokouOouyreę, Tot^apobY oi plv ^ap^apot ..... ^ejJatiuc ezaota Xap0avo’jaiv, 
oi Se ”EXXi)ves rob zara ti]V epYoXa(?ia\ zepSout oto](aCópevo i zatvd; aipeset; 
zTtJouat, zat itept efi>v pejtaraiY &eu>pi)pdttuv a/.Zrp.otę dvriBo£ouvte; 8iyovoete itotoosi tou; 
pav9aMovraę zat ra; tjjuyd; aóra>v itXavda&at zrX.

4J Stob. Flor. Tom. II, p. 18, 80 pi]SeY eieat prje tśyprp aveo pekeriję, pijre 
pekerijo aveu re/'^;. Noch im6. Jahrh. n. Chr. beiBoetius: ars atque u su s plurimum 
valent, ed. Mipne II, p. 1169, B. Zenon ermahnte seine Zuhorer, naeh Diog. Laert. 
VII, 1, 22, p. 164 Did. pi; rac tutoYa; zai ta; Xe£et; ditopY>;poYeóeiv, dz.i.a nepl rip 
X>idtleoiv rij; ypeta; róv vouv aa)(oXeio&ai, circa utilitatis rationem mentem esercere.



60

Erst nachdem in Folgę des unheilvollen peloponnesischen Kriegs das 
harmonische Gleichgewicht des athenischen wie des hellenischen Lebens 
uberhaupt gestort blieb, wurden auch die vordem der korperlichen 
Ausbildung geweihten Gymnasien allmalig und zuletzt beinahe aus- 
schliesslich Statten fiir die geistige Gymnastik, im Sinne der modernen 
Gymnasien, aber auch mit dem unhellenischen Uebergewicht des blossen 
Lernens und einer einseitigen Dressur.

In diesem Sinne also war der Unterricht durch die allgemeine 
liellenische Bildung auf das richtige Maass beschrankt. Es war die 
gewohnliche griechische Erziehung kein Unterricht im Vielwissen, 
yielmehr eine Bildung des Sinnes und der Gesinnung. Der Unterricht 
war wenigstens wahrend der Dauer des eigentlichen nationalen Lebens 
ais ein nothwendiges Erziehungsmittel geschiitzt und seine wahre Be- 
deutung musste schon deshalb in weiser Beschrankung und in der 
Intensitat seines Betriebes gesucht werden. Weiche Uebel dagegen 
allcin in dieser Beziehung unser modernes Unterrichtswesen bedrangen 
und bedriicken, ist allgemein bekannt. Oder wer hatte nicht langst 
die Klagen iiber arge Ueberbiirdung der Schiiler an den Mittelschulen 
yernommen oder den Jammer personlich in der Nahe gewahrt, wah
rend vielleicht in demselben Augenblick in wohltonender Rede „Ma- 
gnificus" die Nothwendigkeit einer weiteren Ausdehnung der Studien- 
zeit siegreich erwies, oder gerade irgend ein „technisch gebildeter“ 
Schulrath fiir die nachstc Generation den Zeitpunkt ankiindigt, wann 
es in Europa keinen unexaminirten Menschen mehr geben wird?

Zu keiner Zeit ihrer Entwickelung hatten die Alten unter ahń- 
lichem administrativen Ungeschick und wohlregulirter didaktischen 
Qual zu leiden. Mit Ausnahme der spiiteren Periode, in welcher nach 
dem Absterben des politischen Lebens der Nation eine unwahrc und 
unfruchtbare Schulrhetorik zwischen den vier Wanden einer gemiethe- 
ten Declamationsstube *)  den Abschluss der geistigen Bildung bezeich- 
nen konnte, hatten sie eben keine antinationalen, sich unversohnlich 
widerstreitenden Grundsatze zu bekampfen. Und wenn auch zu ver- 
schiedenen Zeiten einzelne Stimmen tonangebend hervortraten, sie liessen 
immer wieder anderen Raum genug, dass alle insgesammt, getragen 
von dem vereinigten Strome des Herkommens und einer freien Ent- 
faltung der Einzelkrafte, gleich einer grossen Symphonie aller gebil-

1) Einer widerwartigen und verderblicben „Wortmubie“, Th. Mommim, Rom. Gescb. 
II, 427.
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deten Geister in idealer Bestrebung und in musiscben Kiinsten har- 
monisch sich einigten.

Ueberhaupt kennzeichnet die Hellenen bei jeder Thatigkeit, so 
zu sagen, ein nationaler Instinkt der Intensitat des Strebens 
und der weisen Beschrankung. So hielten sie denn auch im 
Unterricht an der Forderung des richtigen Maasses fest. Nicht 
an dem Umfang und der Mannigfaltigkeit der Lehrgegenstande war 
ihnen Alles gelegen, sondern an der geistigen Vertiefung de‘s Indivi- 
duums. Spriiche wie Multum, non multa; in uno habitandum, in cete- 
ris versandum u. dgl. die hcutzutage in Aller Mund sind, aber in 
unserer Oekonomie des Unterrichts immer wieder abhanden kommen, 
waren eine Richtschnur fur den wirklichen Betiieb und von organischer 
Bedeutung. Sprichwortliche Geltung hatte darum der dem Heraklei- 
tos zugeschriebene Satz, dass vieles Lernen nicht auch schon den 
Verstand bilde, oder, wie der Spruch in andcrer Ueberlieferung lau- 
tet, nicbt den Verstand ausbilde *)•  Nicht auf Vielwisserei, sagte De- 
mokritos, miisse man sich verlegen, sondern auf allseitige Verstandes- 
iibungi) 2). Auch nach dem Urtheil des Menandros ist es entscbieden 
besser, wenn man auch nur Eines tuchtig gelernt hat, ais einen grossen 
und schlechten Haufen um sich zu sammeln3J. Bei Platon wird die 
Concentration auf Eines wiederholt eingescharft; er bemerkt zwar, zur 
Klarung der Sache, im Timaios p. 26, Staat p. 537, es sei nicht so 
ohne weiteres richtig, wenn man sagt, dass dem Kinde nicht zu viel 
aufgebiirdet werden diirfe; denn vieles zu lernen sei nicht Sache des 
Alters, wie Solon meint, sondern vieles zu sehen, zu iiben und zu 
behalten, dazu sei nur die Jugend geeignet. Allein an andern Stellen, 
im Staat p. 397 sqq. heisst cs hinwiederum: Der Mensch kann im 
Leben nur Ein Geschaft treiben; wenn er vielerlei iibt, leistet er in

i) Diog. Laert. IX, 1, 1, p. 227 Did. itoXupa8tn] \óov oó St8asxet. Athen. 
XIII, p. 610, B itolup.a&n) vóov eyetv o u SiSaazet. Stob. Flor. Append. p. 411 
IIpdxXeiro{ psv eXeye itoXupddeiav vou v pr; epitoieiv ’A'jaęapyo; Se, itoX’jpd$etav xapta 
psv (ScpeleN, xapra Sś {3Xditrsw. Dem Timon von Phlius wird zugeschrieben: ev Se itXa- 
ruapóc | itoulupaft>]poajvi){, t^ę oó xeved>upov aXXo, derselbe Ausspruch, mit der Yar ante 
oó8ev fiir aXXo, wird bei Athenaios a. a. O. auf den Philosophen Hippon (ó afteoę) zu- 
riickgefiihrt. Vergl. noch Schle.iermacher in Wolf und Buttm. Mus. der Alterth. I, 
S. 341 ff. Multach, Fragm. Philos. Graec. I, p. 94; ebenda p. 82. 94 mehrere Stellen 
gegen die itoXupa8etę.

*) itoXuvoir]V, ou itoXupa8ó)v asxeeiv ^prj, Multach, Fr. Ph. Gr. I, p. 349.
3) Menand. Fr. ed. Did. p. 89, no. 474 itoXu xpelrróv earw ev xaX<»C pepodh)xei;at | 

r.oXXa <paóX<oC ,rceptJiepXłja8<xt irpdYpara. Auch bei Joann. Damask. im Append. Stob.
Flor. IV, p. 401.
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Allem nichts Tiichtiges. Vielthuerei in Wissenschaft und Kunst, wie 
im sittlichen Gebiete ist ein Fehler und widernatiirlich. Und in den 
Gesetzen VH, p. 811, A bemerkt Platon, nachdem unter anderem 
auch vom Auswendiglernen die Rede war, in Bezug auf die Absicht 
in solcher Weise den Schiilern recht viele Kenntnisse beizubringen: 
Wir sind der Meinung, dass dieses Vielwissen den Knaben Gefahr 
bringe1). Nicht eine vbllige Unkenntniss ist etwas Arges und das 
grosste Uebel, sondern das Vielversuchen und Vielerleilernen unter 
einer schlechten Leitung gereicbt zu weit grbsserem Nachthcil. Ebenso 
warnt auch Aristoteles, bei Gelegenheit einer Musterung der Unter- 
richtsgegenstande Polit. VIII, 4, p. 264 ed. Gottl. eindringlich vor 
Maasslosigkeit und vor der Anhaufung des Wissens um des moglichen 
kiinftigen Gebrauches willen, da man sonst, wie er scherzend bemerkt, 
auch einen Cursus iiber die Kochkunst abzuhalten genothigt sein 
konnte2). Man handelte also wirklich nach dem weisen Satze, dass 
oftmals die Hiilfte besser sei ais das Ganze3). Anstatt das Gedlicht- 
niss der Knaben mit einer Masse von „wiinschenswerthem® Wissen 
zu iiberladen, von dem sie in der Regel nur ein ungeniigendes Ver- 
standniss haben konnen und das sie in reiferen Jahren grossentheils 
wieder vergessen haben, begniigte man sich im Alterthum mit einem 
weit engeren Kreise von Lehrgegenstandcn, auf dass man derselben 
um so sicherer habbaft wiirde, und vcrabschcutc gleichsam instinkt- 
massig jene durch zalillose Studienpliinc und Instituts-Prospekte be- 
fohlene oder anempfohlene unselige Vielgeschaftigkeit (KO/.uirpaYgoaów]) 
der heutigen Unterrichtspraxis und Stundenregulirung1). Wenn aber 
in dcm unter Plutarchos Namen erhaltenen Biichlein iiber Knaben- 
erziehung, Kap. 10 die Anweisung ertheilt wird, der iibliche Lebr- 
stoff (rd syzozkia KottSsópaTa) solle nur nebenbei (ex Ttapaóp&p^;) ge- 
lehrt werden, die Philosophie aber ein obligater und crster Unter- 
richtsgegenstand sein ós <ptXoao<ptav upsa^susw), so wird man
schon um dieser Ungehorigkcit willen, indem ja von Knaben die Rede

') xw3jvÓv ewat ęepousay to?c łtatsi njy ixo).jpafłiav. Vergl. ebenda p. 819 
A ouBapoo yap 3a'.vóv ou3ś a<po3póv airetpta ru>v iravw»v ou3ś prpaToy zazóy, ź; 
itokuiteipia zat it o), u pa 3 i a peta zaziję -ppt-at itoku ro-jru>v peijuiy Ji^pia.

2) utp'. *i;v  r<I>v o<|xot upa^pateiay autouę ay 8śoi irapaazsoaCew, vergl. Kapp, 
Aristot, Staatspadagogik, S. 149. 237. Wegen payatptzcu 3'3aszaX'’ai vergl. jedoch 
Hermann-Stark, Griech. Privatalterth. S. 200, Anm. 25.

3) Hesiod. epy. z. ^p. coli. Catalog. Praełectt. Gotting. 1831.
4) Cf. Meineke, Fragm. Cotu. Graec. Tom IV, p. 326; ran Limburg-Brouwer 

Histoire de la civilisation etc. des Grecs, Tom. III, p. 19 sq.; Fr. Jaoobs, Verm. Schrift. 
III, S. 254.
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ist, den Beweisen WyttenbacKs *)  gegen die Echtheit dieser Schrift 
seine Zustimmung nicht versagen konnen. So verlangten die Stoiker, 
dass nicht nur die Jiinglinge, sondern schon die Knaben in der Logik 
oder doch in der Auflosung von Syllogismen geiibt werden sollten 
und dgl.2)

*1 Animadv. in Plutarch. opp. mor. Tom 1, p. 9. 28.
2) Vergl. Schmidt, Gesch. d. Erz. I, S. 332.
3) Cf. Plutarch. Cat. Mai. c. 22 >q. oX<o; <ptXo3oęta irooazszpbjzui; zat rtaaao 

EXXqvtzł]v p. o 5 o a '> zat 7t a 15 za v u it ó tp iX o r t p i a ę rt p o te r; X a z t J <u m xtX. rqv 
o Isozparojj StarptpTjy ŚKtszióirrow yi)pdv pqat trap’ aurip roóę pa8qra{ a>; ev 
AtSoo itapa Miv<» yp tg a o pśv o -j ; rat? rryvat{ zat 5tza; ćpoimaę.

Ibid. aito(3aXouat ' Pwpatot ra itpaypara g-pappóroY 'EXXiptzwv avairXł]a^ev-e?.
5) Horat. Epp. II, 1, 156 Graecia oapta ferum victorem cepit sqq.
6) perturbatio disciplinae vcteris, Cic. de or. I, 1, 3.

Aber auch bei den Romern war man in den Zeiten der Re
publik durchgehcnds der Ansicht, dass im Jugendunterricht eine tadel- 
siichtige und kritisirendc Vielwisserei ganz besonders nachtheilig wirke.. 
Zumal der Romer alteren Schlages verhehlte sich nicht, wie ein sol- 
ches eilfertiges Wissen mit einem Zusatz von Philosophie nur zu leicht 
in den Kopfen der Jugend Verwirrung anrichte. Allerdings muss 
man, um die Feindseligkeit des alteren Cato gegen das neue pada- 
gogische Prinzip, welches zu seiner Zeit Jtalien eroberte, richtig zu 
wiirdigen, sich auf altrbmischen Boden stellen und vor Allem beden- 
ken, welcher Art schon damals die meistcn Vertreter der idealen 
griecbischen Bildungszwecke uberhaupt waren. Dann begreift man 
Cato’s herben Spott iiber Sokrates, Isokrates und die Andern3). Die 
Romer werden sich giitlich thun an dieser griechischen Bildung, pro- 
phezeite Cato, und werden die Oberherrschaft einbiissen4). Es dauerte 
wirklich nicht lange, und Horaz konnte seinem hohen Gonner auf 
dem Tbron ais Thatsache schildern, wie das in Waffen erkampfte 
Hellas auch den wilden Sieger niedergekampft habe und nunmehr in 
dem feinen Latium nur wenige Spuren bauerlicher Rohheit zuriick- 
geblieben seien5).

Es ist allgemein bekannt, dass mit dem Einzug des griechischen 
Geistes in Rom eine Revolution hervorgerufen wurde, die gar bald 
auch das Erziehungswesen umgcstaltetc6). Die tausend Achaer, welche 
167 v. Chr. durch die Arglist der Romer nach Italien geschleppt 
wurden und unter denen der Gcschichtschreiber Polybios sich befand, 
streuten zuerst an mehreren Orten die Saat griechischer Bildung aus. 
Zwei Jahre spater kam der beriihmte Krates von Mallos ais Gesandter 
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der Pergamener nach Rom, und hielt daselbst grammatische Vorle- 
sungen. Die Philosophen Karneades, Diogenes von Babylon und 
Kritolaos foigten zehn Jahre spater, verpflanzten die griechische Philo
sophie nach Italien und fanden in den angesehensten Rbmern ihre 
Verehrer. Zahlreiche Rhetoren- und Philosophenschulen wurden er- 
offnet; vergebens war Cato’s Antipathie gegen hellenische Bildung 
und dass mehrmals von Staatswegen jene Schulen geschlossen wurden. 
Bald erkliirten die Romer selbst, dass sie ihre Bildung grossentheils 
den Griechen zu verdanken hatten'). Die wiithenden Parteikampfe 
unter Marius und Sulla hatten so manche alte Einrichtung zertriim- 
mert oder doch aufgelockert, wie das alte Athen durch den pelopon- 
nesischen Krieg seiner Zeit einen unheilbaren Stoss erlitten hatte. 
Neue und seltsame Erscheinungcn zeigten sich von da an im haus- 
lichen wie im bffentlichen Leben. Alles wollte auf einmal Griechisch 
lernen, es bildete sich ein Literaturunterricht, und griechische Sprache 
und Literatur wurden wesentliche Zweige des Unterrichts2).

Doch es ist hier nicht unsere Aufgabe zu zeigen, wie unpopular 
die griechische Bildung anfanglich in Rom war und nach welchen 
Kampfen und Repressivmassregeln sie dic Herrschaft iiber das alt- 
romische Wesen gewann3J. Ohnedies wird sich in unserm Kapitel 
iiber die Lehrer herausstellen, dass diese nicht zum geringsten Theil 
selber Ursache waren an dem vielseitigen Widerwillen gegen alles 
Hellenische, insofern ais sie durch schlechtc Sitten und charakterlose 
Fiihrung leicht Anstoss erregten.

Nur zu bald erlagen diesem maehtigen Andrang eines fremden 
und neuen Bildungsstoffes auch die bislang noch eingehaltenen Grund- 
siitze von dem richtigen Maasse des Unterrichts. In der alteren Periode, 
der Abfassungszeit jener schon erwahnten Encyklopiidien in usum 
Delphini, steht es in dieser Beziehung noch gut. Jetzt aber mussten 
die Ansichten der Theoretiker und Padagogiker nothwendig von dem 
unvermeidlichen Conflikte zwischen der bisherigen Vorbildung fiir die 
Praxis des Lebens und dem neuen langwierigen Schulbetrieb selbst

*) Vergl. die Zusammenstellung griechisch schreibcnder Romer bei Grafenhan, 
Gesch. d. Philol. II, S. 220; III, S. 10; IV, S. 12 f.

Vergl. Mommsen, Rom. Gesch. I, 838; 849; II, 409 eine „nationale Decomposi- 
tion“;410 „auf dem Gebiete der Bildung verzichten die Griechen, auf dem politischen 
die Romer auf ihre Exclusivitat.“

3) Vergl. z. B. Marius bei Sallust. ług. c. 85 neque Graecas litteras didici. Pa- 
rum placebat eas discere, quippe quae ad virtutem doctoribus nihil profuissent. Mehr 
hieriiber bei Mommsen a. a. O. und bei Marguardt a. a. O. S. 116 ff.
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beriihrt und erschiittert werden. Langere Zeit hindurch, bis nach dem 
volligen Untergang der Republik, begegnen uns bei der Forschung 
nach einer Losung dieses Confliktes allerdings nur Anzeichen des 
allmaligen Uebergangs zu etwas Neuem, eine gewisse Unbestimmtbeit 
und sogar Unvertraglichkeit der gcausserten Mcinungen. Einerseits 
wird viel geklagt iiber das gesteigerte Maass der Anforderungcn, die 
an den Anwalt und bffentlichen Redner gestellt werden, mit Ilindeu- 
tungen auf die Unzuliinglichkeit des bisherigen Unterrichts"1), andrer- 
seits werden diese Anforderungen selbst in kurzer Zeit auf einen mog- 
lichst hohen Grad hinaufgetrieben, und zwar fiir ein jiingeres Alter 
ais es jemals im Unterricht der hellenischen Jugend iiblich gcwesen, 
sogar von Quintilian, dem wir doch grosse Einsicht in padagogischen 
Dingen zuerkennen miissen. So lesen wir bei ihm I, 5, 15: Manche 
glauben, dass Kinder unter sieben Jahren noch nicht unterrichtet 
werden diirfen, weil dieses Alter erst Verstandniss babo und die An- 
strengung zu ertragen vermoge. Besser ist die Ansicht derer welche 
meinen, dass keine Lebenszeit ohne Sorge fiir Biidung bleiben diirfe; 
wie Chrysippos, der zwar den Warterinnen drei Jahre gibt, aber auch 
von ihnen schon die Seelen der Kinder durch gute Anweisung (quam 
optimis institutis) geleitet wissen will. Warum sollte aber literarische 
Biidung (litterae) noch nicht in das Alter gehbrcn, in welches siftliche 
Biidung (mores) schon gehórt? Ich weiss zwar recht wohl, 
dass in der ganzen Zeit, von wclcher ich rede, kaum so 
viel ausgerichtet wird, ais nachher ein Jahr zur Bil
et u n g beizutragen verniag; aber dennoch scheinen mir die welche 
diese Ansicht hatten nicht sowohl die Lernendcn ais die Lelirenden 
geschont zu haben............ Verlieren wir ais o nicht gleich
die erste Zeit, um so weniger ais dieElemente des Wissens allein

9 Cf. Cicero de or. 1, 17, 78 quid euim nos aut didicinius aut sciro potuimus, 
qui anto ad agendum quam ad cognoscendi.m venimus sqq. 21, 94 qui anto qnam ad 
discendum ingressi sumus, obruimur ambitione et foro. II, 24, 100 hoc in ludo non 
praecipitur, faciles enim caussae ad pueros deferuntur. III, 20, 74 non possim 
dicere, me haec quae nunc complector perinde ut dicam discenda esse didicisse: quippe 
qui omnium maturrime ad publicas caussas accesserim annosque natus unum et riginti 
nobilissimum hominem et oloquentissimum in iudicium vocarim; cui disciplina 
fuerit forum, magister usus et leges et instituta populi Iiomani mosquew.maiorum. 
22, 85 nec vero (me fateor) ullum unquam habufsse seposittim tetnpus ad discendum 
ac tantum tribuisse doctrinao temporis, quantum mliii puerilis aetas, forenses feriae con- 
cesserint sqq. Ebenda II initio ist von einem Stehenbleiben auf der puerilis institutio 
die Rede und wird der Mangel eigentlieber Erudition bei zwei beriihmten Rednern 
erwahnt.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). o 



66

auf dem Gedachtniss beruhen (sola memoria constant), welches im 
Kindesalter nicht nur schon vorhanden, sondern da gerade am treuesten 
(tenacissima) ist.

Daran schliessen sich bei Quintilian wohl einige Bemerkungen, 
iiber eine Modification des Unterrichts nach der Individualitat und 
der Altersstufe (vergl. oben S. 41 f.); allein nicht nur fiir den Elemen- 
tarunterricht werden bei ihm die Forderungen bedenklich gesteigert, 
sondern auch fiir die spateren Leistungen des Schiilers. Davon wenig- 
stens sticbt so manche treffliche padagogische Bemerkung im ersten 
Buchc gar sehr ab. Nachdem aber Quintilian keine gewohnliche 
Vielseitigkeit des Knabenunterrichts erortert bat, fiihrt er im zwolftcn 
Kapitel weitcr wie folgt: Man wirft gerne die Frage auf, ob donn 
auch, zugegeben dass dies gelernt werden miissc, Alles zu derselbcn 
Zeit gelehrt und gelernt werden konne. Einige verneinen es, weil 
der Geist verwirrt und crmiidet werde von so vielen nach verschie- 
denen Richtungen auseinandergehcnden Unterrichtszweigen (tot dis- 
ciplinis in diversum tendentibus), fiir die weder dic Seele noch der 
Korper noch der Tag selbst ausreiche; und wenn auch noch so sehr 
ein kraftigeres Alter dieses zulasse, so diirfe man doch die Knabcn- 
jahre nicht iiberladen (onerare). Allein sie durchschauen nicht genug- 
sam, wie viel die Natur des menschlichen Geistes vermag, die so be- 
weglich und behend ist (agilis ac velox), so nach allen Seiten hin, 
um mich so auszudriicken, ausschaut, dass sie gar nicht einmal im 
Stande ist nur Eines allein zu treiben, sondern auf Mehreres nicht 
nur an demselbcn Tag, sondern in demselben Moment (temporis mo- 
mento) ihre Kraft anwendet u. s. w. Wie Vieles wir auch schon 
gethan haben mogen (!), so sind wii' doch gewissermassen frisch 
(recentes) fiir das was wir eben erst beginnen. Wer konnte dagegen nicht 
abgestumpft werden, wenn er den ganzen Tag hindurch, in 
welcher Wisssnschaft es auch sein mag, nur Einen Lehrer hatte? 
Veriinderung belebt hier von neuem, sowie bei den Speisen, durch 
dereń Verschiedenheit der Magen gestarkt und durch dereń Mehrerlei 
er mit weniger Ueberdruss erniihrt wird. So mogen mir doch die 
Gegner (istij sagen, weiche andere Mcthode des Lernens es gebe? 
............ Das bat man durchaus nicht zu befiirchten, es mochte Knaben 
die Miihe des Studirens zu schwer fallen (ne laborem studiorum pueri 
difficilius tolerent); denn kein Alter ermiidet weniger. Kurzum, Ab- 
wechselung wird vergonnt, aber moglichst friih und mbglichst viel 
muss gelernt werden. Da nun, heisst es ebenda § 13, der Sprach- 
lehrer (grammaticus) den ganzen Tag« in Bescblag nehmen weder 
kann noch darf, damit er nicht den Geist seines Schiilers durch Ueber- 
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druss abwendig mache, welchen Studien sollen wir diese 
Zwischenstunden lieber widmen?

Freilich, der Grund der Griinde fiir so viele Familienhaupter in 
unscrn Zeiten, warum sie vier- und fiinfjahrige Knaben bereits den 
beliebten Vorschulen oder „Vorbcreitungsschulen zum Eintritt in die 
wirkliche Vorbereitungsschule“ ausliefern, um namlich bei den eigenen 
„Dćlasscments“ in Haus und Gesellschaft weniger gestbrt. zu sein, 
dieser Grund fehlt bei dem ehrlichen alten Lehrmeister. Er will 
keine Tragheit mit dem Vorwande der Schwierigkeit in Schutz neh- 
men, er opfert eben Alles der ehrenvollsten und schbnsten der Kiinste 
(rerum pulcherrima eloquentia), der Ausbildung in der Beredtsamkeit. 
Nicht einmal einen Vorleser mochte er haben, der berechnet was ihm 
seine Studien einbringen. Alles fiir das Ideał der Beredtsamkeit, die 
Konigin der Welt (regina rerum oratio I, 12, 18J. Da kann man 
allcrdings nicht friih genug anfangen, niemals Wissen genug bei- 
schaffen *).,  Denn wenn man auch gelernt hat wie jeder Stoff im 
Ausdruck zu behandeln ist, sobald man nicht iiber eine schlagfertige 
und fiir alle Falle zu Gebot steliende Beredtsamkeit verfiigt, wird man 
wie iiber verschlossenen Schatzen briiten* 2).

9 Cic. de or. III, 22, 84 neque enim apud liomines res est ulla difficilior ncquc 
maior, neque quae piura adiumenta doctrinae desideret.

2J Quintil. X, 1, 2 velut clausis thesauris incubabit.
5*

Die Folgen des aus solchen Anforderungen entsprungenen Con- 
fliktes zwischen einer harmonischen Entwickelung des Knaben im 
hellenischen Sinn und dem unheilvollen und vorschnellen, aller Spon- 
taneitat des Lernenden baaren Betrieb des Unterrichts in der Kaiser- 
zeit sind hinlanglich bekannt aus der geistvollen Schrift des Tacitus 
iiber alte und neuc Beredtsamkeit, aus den Briefen des jiingeren Plinius, 
aus der Einleitung zu dem satirischen Werke des Petronius und aus 
manchen andern Schilderungen dieser Periode. Schliesslich kam dann 
nocb der philosophischc Skepticismus dazu, um alle an der wissen- 
schaftlichen Erkenntniss Verzweifelnden in das praktische Leben 
zu drangen, um dort Trost zu suchen, so dass von jetzt ab von einer 
hoheren Auffassung der Padagogik ais der blossen praktischen Behand- 
lung derselben vollends nicht mehr die Rede sein konnte. Ueber der 
Niitzlichkeitserziehung wird alsdann gleichsam in einer wilden Jagd 
gelernter Treiber und unter dcm verworrenen Zurufo der vielen in- 
teressirten Theilnehmer schon im zarten Knabenalter der erste und 
natiirliche menschliche Bildungszweck rasch verhetzt oder ganzlieh
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Was Quintilian an derselben Stelle § 19 ff. in Bezug auf Lek- 
tiire geltend zu machen sucht, mit der Warnung, dass man sich zu 
sehr zersplittere; was Seneca im zweiten Brief an Lucilius aus dem 
gleichen Gesichtspunkte einscharft (nusquam est qui ubique est), das 
gilt vom Unterricht iiberhaupt und gilt auch insbesondere vom Kna- 
benunterricht: Ruhiges Beschauen und ernstes Lernen, fester Plan 
aber in Geduld, Maass und Concentration.

Doch iiber das antike Bildungsprinzip und die darauf basirten 
wicbtigsten Grundsatze des Unterrichts haben wir uns bereits friiher 
bestimmt genug geaussert; ebenso im Allgemeinen iiber den Beginn 
des Unterrichts, wozu der Nachweis im Einzelnen spater beim Schul- 
besuch zu liefern bleibt. Dagegen ist hier noch hervorzuheben, dass 
man auch von einem spateren, iiber das siebente Lebensjahr verzoger- 
ten Anfang des Unterrichts, beziehungsweise des Schulbesuches, keine 
giinstige Meinung hegte. Man gab zwar unter Griechen und Romern 
zu, dass ein verspatetes Lernen (dtpijia&ia), unterstiitzt durch die 
allgemeinere Reife der Individualitat, durch Charakter und Selbstge- 
fiihl, Fleiss und andere Tugenden, mitunter ansehnliche Resultate auch 
in spateren Jahren erzielen konne. Manche Knaben entwickeln sich 
eben erst in der Folgę auf unerwartete und alsdann auch dem Studium 
forderliche Weise. So bcmerkt Isokrates in der Rcde vom Vermo- 
genstausche § 207: Unter euch selbst ist keiner, der nicht manche von 
denen die mit ihm gebildet wurden nennen konnte, weiche ais Knaben 
fiir die untahigsten (apa&ścTarot, dic ungelehrigsten und unwissendsten) 
unter ihren Altersgenosscn galten, ais sie aber alter wurden, im Den- 
ken und Reden (upcę to <ppovslv zat Asysty) eben diejenigen wcit iiber- 
trafen, denen sio ais Knaben nachstandcn. Daraus also kann man 
am besten erkennen, welchen Einfluss die Sorgfalt im Unterricht hat 
(sratgeAsta, vergl. auch § 209 Ttpóę r/j? .tppoyrpsw; aazrjaiy). Na-
tiirlich kann ein solches Zugestandniss nur die Folgę der richtigen 
Schatzung persbnlicher Eigenart sein.

Gleichwohl war man auf der anderen Seite auch der nicht minder 
begriindeten Ansicht, dass die Klasse der spater oder zu spat den 
Studien Zugcwiesenen Gefahr laufe, ihr spa.t und miihsam Errungenes 
in einem leicht erklarlichen, aber in’s Maasslose gesteigerten Selbst- 
gefiihl zu uberschatzen. Ganz nach Art ihrer nachsten Verbiindeten, 
der Autodidakten namlich, oder derjenigen, die vielleicht auf wei- 
ten Umwegen und mit argem Zeitverlust, aber vermbge ihres ener- 
gischen Willens ohne Lehrer, durch Biicher u. dgl. sich forthelfend, 
schliesslich doch einer wissenschaftlichen Bildung habhaft geworden 
sind, und nun dasjenige, was in rechtzeitigem und methodischem Un-
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terricht leicht und beinahe spielend errungen wird, fur unverhaltniss- 
massig wichtig oder beispiellos schwierig erachten,

Nun findet sieh zwar nioht gerade ein so derbes Urtheil, wie 
unser volksthiimliches: WasHanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer- 
mehr1). Doch gewisse Kenntnisse musste man sich immerhin ais 
iratSopah^ę, d. i. in einem friihzeitigen Elementarunterricht, erworben 
haben, sollte man nicht ais Spatling (ocfapa^ę) gelten. Quintilian 
spricht sich dariiber aus im ersten Buch, Kap. 12, 9: Der Geist ist 
empfanglicher ehe er sich verhartet hat (dociliora sunt ingenia, prius- 
quam obduruerunt). Das ist schon daraus klar, dass Kinder in einem 
Zeitraum von zwei Jahren, wenn sie einmal die Worter richtig bilden- 
konnen, obgleich Niemand sie drangt, beinahe Alles sprechen: wie 
viele Jahre dagegen widerstrebt die lateinische Sprache unsern neu 
angekommenen Sklaven! Deutlicher noch erkennt man, wenn 
wir bei einem schon erwachsenen Menschen den Sprach- 
unterricht beginnen, dass nicht ohne Grund diejenigen 'rcatóop.aOeR 
genannt werden, welche in ihrer Wissenschaft Alles auf’s beste ma- 
chen. — Und im zwolften Buch, Kap. 6, 3: Man darf die Lehrlings- 
zeit (tirocinium) nicht bis in’s spate Alter hinausschieben, Denn die 
Furcht nimmt taglich zu, was wir wagen wollen wird immer grosser, 
und wahrend wir noch berathschlagen wann wir anfangen wollen ist 
es schon zu spat anzufangen. Darum lasst uns die noch frische und 
siisse Frucht unseres Fleisses abnehmen, so lange wir noch Nachsicht 
finden, noch Hoffnungen erregen, man fiir uns Beifall bereit hat und 
das Wagen uns ansteht.

Was aber jenen eitlen Diinkel betrifft, so bemerkt einmal Cicero 
in seinen Briefen, dass es iiberhaupt niemals einen Dichter oder Red- 
ner gegeben habe, der einem andern den Vorzug eingeraumt hatte2); 
den starksten Grad von Selbstiiberhebung finde man jedoch bei den 
ocjapaftetę3). So erklart sich auch, warum das Wort mitunter geradezu 
einen Unwissenden und Idioten bedeuten konnte4).

t) Cf. Seneca Ep. 76 init. quid autem stultius estquam, quia diu non didiceris, 
non discere. Ibid. 36, 4 quemadmodum omnibus aunis studere honestum est, ita 
non omnibus institui. Von der natilrlichen poetischen Begabung treffen wir auroBi- 
Sazroę schon bei Homer gebraucht Odyss. XXII, 347. Das Improvisiren oder Stegreif- 
verfahren (aurooyeSiaCsw) ware nach einer spiittisclien Bemerkung des Sokrates bei 
Xenophon Memor. III, 5, 21 im gewiihnlichen Leben nur die Sache der Heerfiihrer.

Ad Attic. XIV, 20, 2 qui quemquam meliorem quam se arbitraretur.
3j Ad Famil. IX, 20 ótfitpafteię autem homines scis quam insolentes sint.
4) Isokr. Enk. Hel. § 2 ri{ eonv ouriuę ó<p ip-affr] c, oartę oóz ol8e xrX. Lukian. 

de saltat. § 33 rł]v rtepi rauta <piXoripiav aitetpóxaXóvre zai otptpa®^ zai epauroi
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Bei dem durchgangigen Gegensatze des antiken Betriebs in diesen 
Dingen zu der lieute iiblichen Hast des Lernens, wonach mit seltenen 
Ausnahmen Alles zu friih begonnen wird und Eltern wie Lehrer un- 
ablassig weiter drangen, aller harmonischen Entfaltung zuwider und 
haufig zum unheilbaren Schaden auch der Kbrperentwickelung, ver- 
sagte man iibrigens, wie schon bemerkt, dem ausdauernden Fleissc die 
Anerkennung nicht, womit einzelne und sogar hervorragende Manner 
noch im vorgeriickten Alter sich neue Kenntnisse zu erwerben suchten. 
Ein merkwiirdiges Beispiel fiibrt uns Diogenes Laertios vor an einem 
vierzigjahrigen Karthager, der in Atben seinen punischen Namen Has- 
drubal mit einem hellenischen Kleitomachos vertauschte und ob seines 
Eifers von dem Philosophen Karneades personlich in das Studium der 
griechischcn Sprache und Philosophie eingeweiht wurde 1). Sokrates 
nahm, schon zieralich bejahrt, bei Konnos Unterricht in der Kithara, 
und wieś jede anziigliche Bemcrkung dariiber entschieden zuriick2). 
Noch weit merkwiirdiger aber ist, in Anbetracht der Yerhaltnisse 
selbst, unter den Romern das Beispiel des alteren Cato, der ais Greis 
das Griechische erlernte und fiir seine offentliche Beredtsamkeit noch 
Thukydides und Demosthenes verwerthen konnte3).

Nur iiber solche, die durch eigcne Schuld die Zeit zum Lerncn 
in der Jugend nicht benutzt hatten und etwa spater ihrer Reue Aus
druck gaben, lautete das Urtheil weniger nachsichtig. So wird von 
dem Philosophen Lykon erwahnt, dass er in einem solchen Falle fol- 
genden witzigen Vergleich angewandt habe. Menschen, die mit frucbt- 
loser Reue auf ihre Tragheit und den nicht wieder gut zu machenden

azatpoo otopat etvat. Was aber die Zeichnung der otjnpa&ia bei Theophrastos Charakt. 
27 anlangt, so ist dieselbe schwerlich ecbt; besser ist, was Gellius N. A, XI, 7 zur 
Erklarung des Begriffes anfuhrt. In Betreff des Horaziscben O seri studiorum! Was 
seid ihr doch weit in den Studien zuriick! verdient W. E. Weber’s Anmorkung zu den 
Satiren, Stuttgart 1852, S. 223, besondere Beachtung.

1) Diog. L. IV, 10, 67 eX8«>v 8’ etc Terrapdxovr erł] ■yeyootoę iptouae
KapzeaSoo’ zazewoc ano3e$apevoc auroO ró ętXónovov -fpotLtu.aTd r enońjae paSew 
zat ao-^azet róv akopa. Von dem ursprunglichen Begriffe der „Baalshulfe“ entbalt iibri— 
gens der griechische Name des Mannes nichts.

2) Diog. L. II, 5, 32 xa't Xupt£etv epdv&aveo ijSrj y^paióc, p>]3śv keftw atonoo 
aivat a rt; pi] oioeo izpavtldvew. Stob. Flor. Tom. II, p. 9, 68 Sto patłję ev yrjpa zt&a- 
pt(<ov napa Kówtp rtp zt&aptpStp erj^aw zat rwoę etnówoę, ztftaptCetę ryjkizoorot <óv; 
Kpeirroo, einev, ótptpatbj eivat rj apatii). Ibid. Append. Tom. IV, p. 4 28 wird einem 
Arzte Philistiou die Aeusserung zugeschrieben: |3śXtioo -jap óćtpa&i) zaXe:a&at -Ą apafti).

3) Plutarch. Cat. Mai. c. 2 natSetaę <EXXr)vtx^ę ótptpaflłjc yeoeaHat Xeyerat xat 
itóppw n ao r an a a tv ^Xtxtaę ’EXX>)vixa (3t(iXia Xa(?t»v etę yelpaę (3payea pev anó 0oo- 
zoStSou, nXetova 3’ ano Arjpoa&eaouę eię to pr]roptxóv <ó<peXTjiti)vai.
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Leiclitsinn hinweisen, klagen nur sich selbst an. Wer zu keinem 
reehten Entschluss kommt, kommt um die richtige Einsicht; etwa wie 
Einer der mit einem krummen Richtscheit eine Gerade bestimmen, 
oder in triibem Wasser oder in einem verdrehten Spiegel sein Gesicht 
beschauen wollte. Wegen des Kranzes am Markte kommen viele 
geschrittcn, aber um des olympischen Kranzes willen reisen wenige 
oder keinerx).

Gleich der Opsimatbie fand gelegentlich auch die Autodidaxis 
eine bedingte Anerkennung* 2).

>) Diog. .Laert. V, 4, 66, p. 126 ed. Did. śiti tuiv peta-pa>azóvra>v eitetSi] pi) 
epa&ov óte zatpóę zai eóyopev<uv tourov śx alkilezrei róv tpt>TOV. eleycJ auru>v zatr;- 
yopeiv, dSu^atiu prjwoyraę eó/^ p«avoiaM dpyiaę aSiop&iurou. te pouleuopśwję ouz
opluję StaTOTttew r<p /.eyiapoj. otovet za^ovt J3aaavi£ovtaę euSetcw <puatv rj itpoawitov
JSatt zlu5arropev<u iq zaróitrpip Stearpappev<p. zai eici pev róv ez rrję ayopdc arecpaioY itollouę 
ante^ai, eiti 3e tóv 'Olupitiaaw rj ólipu? r] oó5eva.

2) Cf. Piat. Lach. p. 186, A ou-nio eiópazas aveu StSaazaluw re^izcutepous 
etę evia peta Si3aazdl<av ztX. gegeniiber dem elften Kapitel des zweiten Buches bei 
Quintilian: Ueber die Nothwendigkeit des theoretisehen Unterrichts in der Redekuust.

Ueberblicken wir noch einmal unsere bisherige Untersuchung 
iiber die Grundsatze des Unterrichts, wie sie vor andern im klassischen 
Alterthum maassgebend waren, so lautet das Ergcbniss wie folgt: 
Das erste und wielitigste ist die naturliche Begabung, das zweite 
die Belehrung und Uebung; beides zusammen mag die walire 
Bildung ft7]v rcai8e(av} erzielen. Iliebei iibersah man nicht, dass es 
unter Menschen auch an jenen urwiichsigen und fiir die alltagliche 
Auffassung hochst problematischen Naturen nicht fehlt, von deneń das 
Wort Gothe’s gilt:

„Selbst Pallas kommt ais Mentor nicht zu Ehren;
Am Ende treiben sie’s in ihrer Weise fort,
Ais wenn sie nicht erzogen waren.“

Aber im Grossen und Ganzen war man davon iibcrzeugt, unter Hel
lenen wie unter Bornem: Das Erforderniss zu einem menschenwiirdi- 
gen Dasein, die Bedingung zu einem gliicklichen Leben ist die Bil
dung des ganzen Menschen in leiblicher Gesundheit und 
Riilirigkeit wie in geistiger Frische und Freudigkeit. Darum ist auch 
aller Unterricht der Jugend nicht etwa der Erziehung coordi- 
nirt, sondern subordinirt; und wie dies in Absicht auf die gym- 
nastische oder leibliche Bildung im ersten Bandę dieses Werkes 
geschehen ist, so werden wir nunmchr zu untersuchen haben, ob auch 
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der Unterricht im engeren Sinn und die gesammte musische Bildung 
der Knaben, ob die wichtigsten Mittel des Unterrichts, die Zucht im 
Uause und in der Schule, unter dem gleichen Gesichtspunkte sich 
wiirdigen und darstellen lassen.

§ 4.

Die Zucht ais Unterricbtsmittel.
Eine schone Seele in einem schonen Korper, der zakóę zćąot&ó;, 

ist das hellenische Erziehungsideal. Aeussere und innere Schonheit, 
leibliche und geistige Jugend, Gcsundheit und Freudigkeit, physische 
und psychische Eutrapelie, der nach Aussen und Innen gebildete 
(ir£Kat§8opśvoę) Mensch. Darum galt auch jener Haupttheil der Er
ziehung, der die Geistesbildung (pouaizł}, ćuóu/G) zum Gegenstand 
hat, bei weitem mehr der ethischen Tiichtigkeit, der Bildung des 
Gemiiths und des Charakters, des Wollens und Konnens, ais dem Un
terricht in Kenntnissen, wie ihn unsere Cultur fiir die Knaben- und 
Mittelschulen bis zur Maasslosigkeit gesteigert hat.

Bei dieser Stellung des Unterrichts zur gesammten Bildung er- 
klart sich von selbst die absonderliche Bedeutung, welche die Zucht 
iiberhaupt, auch fiir die Zwecke des engeren Unterrichts, beanspruchen 
darf. Alle Maassregeln der hellenisehen Erziehung waren darauf ge- 
richtet, die Knaben durch Gewohnung (eunsi&śę) zu sanftcn, edlen 
Sitten, wohlanstandigem Verhalten, bescheidener Zuriickhaltung zu 
bilden. Wohlanstandigkeit (euzoapfa, sua/rjpoouwj, xo<5ptÓT>)<;, vergl. 
Band I, S. 173. 270), Urbanitat, Artigkeit, Hoflichkcit, sittliche Scheu 
(atJwę, verecundia) und Sanftmut (TtpotoTT);), besonnene Selbstbeherr- 
schung (au><f>poauv7j)ł), alle Tugenden, welche den tiichtigen kiinftigen 
Staatsbiirger (av5peia, noZirtzi) apóTię) schmiicken kbnnen, sollen in der 
jugendlichen Seele leise geweckt und sachte entwickclt werden. Bil
dung, lebrte Pythagoras, unterseheidet den Freien vom Sklaven, den

9 Vergl. die Deflnition bei Piat. Charin. p. 159, B on ot Sozol aui^poauw] 
e'.vat to zospiwę ndwa npdm’.v zat T£ óSotę (3a3t{eiv zat Stakeysa^at, zat
ra akXa ndvra uiaaóniję notetv. Ausfuhrlich bei Dion. Chrysost. ed Dindorf I, p. 398. 
418. Vergl. Band I, S. 197.
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Unterrichteten vom Handwerker, den Reichen vom Armen und den 
Griecben vom Barbaren. Die Gewijhnung kann den Menschen zur 
sittlicben Scheu anleiten und vor dem Missbrauche der Freibeit be- 
wahren, zu der ibn die Herrsebaft der sittlichen Idee im Staatc beruft. 
Darum ist die jugendlicbe Scham der Seele der wichtigste I aktor fiir 
die sittliche Erziehung1). Fiir die Bewahrung der sittlichen Scheu 
oder heilsamen Furcht und Schuchternheit (at8wę) der Jiingeren in 
Gegenwart der Bejahrteren hatte auch die Gesetzgebung Fiirsorge 
getroffen2). Die ist ja von Zeus ais nothwendiges Element
der Gesellschaft nebst der Aćzig durch Hermes den Menschen ge&mdt3). 
Bekannt ist aus der athenischen Geschichte die Bedeutung des Ratbes 
vom Areshiigel (rj (3ouXtq ’Aps(oo zayou) ais einer Behorde fiir 
Wahrung der Sittsamkeit (suzoapća). Die Areopagiten, sagt Isokrates 
VII, § 43, kiimmerten sich um alle Biirger, am meisten aber um die 
jiingeren; denn sie sahen, dass die jungen Leute sich in grosster 
Aufregung befinden und von sehr vielen Begierden erfiillt sind, und 
dass ihre Seelen am meisten einer Ziigelung bediirfen durch fleissige 
Uebung in edlen Beschaftigungen (łrctpsketatę xaXaiv łmn^eopaTaw) 
und durch solche Anstrengungen, die Vergniigen gewahren. Und 
wie es § 55 heisst, befreite diese Sittenbehorde die Jiinglinge von 
der Ziigellosigkeit durch Bescbaftigung und sorgfaltige Uebung, die 
Aelteren aber von Verdrossenheit durch die Auszeichnungcn des Staats 
und durch die Verehrung von Seiten der Jiingeren (rat; napa twv 
vstuTŚpwv D-sparcsfaię). Die Jiinglinge, heisst es ebenda § 48, blieben 
bei den Beschaftigungen, auf welche sie angewiesen waren, und be- 
wunderten jene und eiferten ihnen nach, welche darin die ersten wa-

*) Vergl. Hermann-Stark, Griecli. Privataltertli. S. 36, Anm. 5; S. 269, Anm. 
3. 4. 9; Krause, Gesch. d. Erz. S. 91; 96, Anm. 5; 119, Anm. 4.

2) Cf. Aeschin. adv. Timarcli. § 32 etpóvoiav itept a<u<pposuvi]{ eitotqaaro ó
2óXwv ezetvoę ztX. itp<bTOV pb yap itepi au)<ppo<suvł]C Ttóv itaiStot;
zrX. Piat, de legg. p. 729, B itatst Se atStb /pi] TtoXXź]v, oó /puaóv xaraXeiiretv. Ibid, 
p. 647, B cip’ ouz av Mopodee?]? zat naę, oo zai ptzpóti o<peXoc, -ourov tóv <pó(3ov ev 
npij pefiarr] atefJet zrX., womit die Stellen bei Hermann-Siark, S. 273, Anm. 9 zu ver- 
gleichen sind. Diog. Laert. VI, 2, 68, p. 149 Did. rr]V -rtat6etav (ó Aic-j-ew,;) ei-ne rot? 
pev veotę au>ępoauv7)M, rotę Se itpea^urepotc itapapu#tav, rotę Se rce^ai tcXoutov, 
rot; Se TtXouaiotc zóapov etvat. Aphthon. Progymn, c. 3, p. 64 tpó(3oę ael rotę itatat 
neptYisierat zat itapouat zoil peXXouaf 3tSaazaXouc icatSaytoYOi 8ta5eyovrai cpo(?epot pev t3etv, 
aiztCópewt Se tpo^eptórepot' tp8avet ri]v ire~pav tó Seoę zaiStaSe/erat to Seoę rj zóXaatczrX.

3) Piat. Protag. XII, p. 322, D; Eurip. Hippol. vs. 77 sqq. AiStbę Se itorapiatct 
zrjneueiSpóaot;, | oaotę 3i8azTÓvpy]3ev, dXX’ ev rg ętiaet | ró stutpptweN etXr]/ev etę ta 
itdwS’ ópuię, | toÓTOtę Speiteadat zrX. Krause a. a. O. S. 39, Anm. 2. 
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ren; und so sehr vermieden sie den Markt (dyopa), dass man, wenn 
sie auch einmal dariiber zu gehen genothigt waren, erkennen konnte, 
wie sie mit grosser Scham und Bescheidenheit (atóiuę zctt oiocppoauw;) 
es thaten.

Der Charakter der alteren attischen Erziehung war hart und 
rauh genug. Bei Tisch durften die Kinder nicht, ehe die Eltern ge- 
gessen, nach den Rettigen, dem Diii oder dem Eppich greifen. Fische 
und Gefliigel sollten die Knaben iiberhaupt nicht essen (Aristoph. Nub. 
v. 980 sqq.). Die Jiinglinge sollten beim Mahle bescheiden nur mit 
einem Finger Eingesalzenes ergreifen, mit zweien Bród, Fleisch und 
Fische u. s. w. In Sparta war ausscrdem jeder Mann, jeder Greis 
berechtigt und sogar verpflichtet, den fehlenden Knaben und Jiingling, 
wo er ihn traf, auf der StraSse oder den Uebungspllitzen, nicht bios 
mit Worten, sondern auch mit dcm Stocke zu strafen (Xenophon de 
rep. Laced. 6, 1.)

Vor alteren Leuten traten die Jiinglinge beiseite aus dem Wege, 
und in den Versammlungen raumten sie ihnen ihre Platze ein1) An 
den cdelsten wird eine gewisse jungfrauliche Schiichternheit geriihmt, 
wie sie mit gesenkten Blicken einhergingen (zszmpo^eę), den Mantel 
um den Arm geschlagen (svtd<; rr)v yztpa. l/ovTsę d. i. die Rechte nicht 
frei, cf. braehium cohibere), leicht errothend, wenn zu ihnen gesprochen 
wurde, und kurzer Antworten beflissen. So gehort es fiir Knaben 
zu den Zeichen anstandiger Bildung, den Mantel schicklich iiber die 
linko Schulter zu werfen (d>a£aXśa&at sra 8s$’.tź) und mindestens die 
eine Hand im Gewande zu lassen; desgleichen beim Sitzen die Fiisse 
nicht iiber einander zu schlagen (tćj/ew tco svaXXa$). Die beglei- 
tenden Padagogen hatten dariiber zu wachen2). In dieser Wohlan- 
standigkeit erblickte man in Athen die fast noch schbnere Frucht 
eines guten Unterrichts, ais in den erworbenen Kenntnissen und Fer- 
tigkeiten selbst. Aus dieser bloden Jugend erwuchsen die Manner, 
die den Staat in Krieg und Frieden lenkten, den einheimischen Tyran- 
nen und dem auswartigen Feinde kiihn in die Augen sahen, und die lange 
Jahrhunderte durch Weisheit und Beredtsamkeit, durch redende und 
bildende Kunst belehrt und entziickt haben3).

') Plutarch. Łyk. 17. 19; Inst. Lac. 3. 4; Xenoph. de rep. Laced. 2. 3. 4.
2) Vergl. Ad. Mickaelis, Archaol. Zeit. 1873, S. 1 f.

3) Fr. Jacobs, Verm. Schriften III, S. 159; rergl. die Stellen bei K. Fr. Her
mann, Griech. Privatalterth. bearbeitet von Stark, S. 276, Anm. 20. 24; Plutarch. do 
vitioso pudore p. 640.
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Nicht darum handelt es sich fiir die Eltern, mahnt Platon in den 
Gesetzen V, p. 7i9, A, den Kindern Gold zu hinterlassen, sondern 
diesen Schatz der Sittsamkeit (atfioJ uoXXi]v). Bestimmt und klar eror- 
tert Aristoteles Eth. Nikom. IV,- 9, 3 den Gegenstand. Die Scham 
(atóoję) ist ihm mehr ein Affekt (rca&oę) denn eine Fertigkeit, und 
daher auch nicht ais eigentliche Tugend zu betrachten. Es schickt 
sich aber dieser Affekt nicht fiir jedes Alter (^Xtxta), sondern nur fiir 
das jugendliche (vśot). Jungę Leute miissen schamhaft sein (at8ig|iovsę), 
weil sie, von Leidenschaften bcherrscht (rca&st ę<ovTs;), zwar oft aus- 
schweifen, durch die Scham aber davon zuriickgehalten werden. Des- 
wegen loben wir auch schambafte Jiinglinge; aber Niemand wiirde 
einen bejahrten Mann (rtpea(3ui:spov) loben, weil er verschamt (ata/uv- 
ttjKÓ;) sei; denn sittliche Gesinnung, nicht instinktartiger Affekt muss 
ihn hindern schlecht zu handeln.

Entsprechend waren fiir den romischen Knaben pudor und 
ingenium zwei wichtige Kennzeichen, dass er einst ein braver Burger 
sein werde. An dem Jungi i ng werden vor allen andern Tugenden 
pudor und modestia gepriesen, ais Eigenschaften, die ihm eine treff- 
liche Begleitung fiir jeden Wirkungskreis verbeissen und die selbst 
an dcm offentlichen Bedner ais lobenswerth und notbwendig hervor- 
gehoben werden. Ehrbarkcit und Besonnenheit, Miissigung und Recht- 
lichkeit, Gewissenhaftigkeit und Tapferkeit sollten im Kreise der Fa
milie anerzogen und durch die constantia und gravitas die honestas 
und virtus romana, d. i. die ganze mannerwiirdige Haltung in allen 
Lagen des Lebens, gebildet und erzielt werden. Vaterliche und miit- 
terliche Sorgfalt wachtę bis in’s sechste und siebente Jahrhundert der 
Republik dariiber, dass die jungen Sprosslinge im Geiste der disciplina 
vetus, der mores, consuetudines, instituta maiorum erzogen wiirden*).  
Friihzeitig wurde der Knabe durch Anschauung und Belehrung an 
strenge Sitte (decorum) gewbhnt. In dem sichern Boden der Familie 
wurzelnd erwuchs das romische Wcsen zur Sittlichkeit und Kraft, zu 
Selbstgefiihl und Einsicht in den Werth der vatcrlandischen virtus 
und all der sittlichen Traditionen, die wahrend der republikanischen 
Periode die romische Padagogik kennzeichnen. Das vaterliche Bei- 
spiel, die kraftvolle Personlichkeit und die moralische Tradition waren 
es, die diese Erziehung beseelten, und nicht etwa Gesetze und Vor- 
schriften des Politismus von Aussen, was allerdings auch ein in Rom 
habilitirter Grieche wie Polybios sehon nicht mehr zu wiirdigen

>) Vergl. Krause, Gesch. S. 224 ff. 
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■wusste i). So kam es bei den R&mern nicht zu einer ausgesprochenen, 
in Gesetzgebung ausgefiihrten Staatspiidagogik, sondern die Erziehung 
gcstaltete sich schon innerhalb der Familie von selbst zur poli- 
tischen; die hausliche Anleitung fiihrte zu all dem was gut und recht 
ist. Mit den herrschenden Grundsatzen des Vaters und der Familie 
trat der Jiingling aus dem eltcrlichen Hause, die Familie leistete was 
das Ganze forderte, wodurch jene merkwiirdige Charakterfestigkeit 
der Romer, aber auch eine gewisse Altklugheit sich ausbildete. Mit 
dem Verfall des Echtromischen in der Kaiserzeit aber trennte sich 
die Erziehung zum allgcmein Mensehlichen vom Staate los, das romi
sche Leben ward ein gelehrtes und in dieser Form vom Staate ge- 
fordertes, bis die romische Culturgeschichte auslief in juridische Staats- 
institute, nachdem im allmaligen Uebergang zur christlichen Cultur 
ein ausgebildetes Schul- und Lehrkurs-Wesen so ziemlich das einzige 
Lebenszeichen einer geistigen Betliatigung geblieben war. Wie der 
Bestand des gesammten Unterrichtswesens schliesslich an die Rhetoren- 
und Juristenschulen sich kniipfte, werden wir spiiter des Niiheren er- 
ortern. Der engere und beschranktere Begriff des lateinischen dis- 
ciplina = discipulina ist bekanntlich vom blossen Lernen, discere, 
genommen 2). Dagegen ist wiederum ingenium ein umfassender Aus- 
druck fiir alle angebornen und natiirlichen Anlagen, Geistes- und 
Gemuthseigenschaften etc. indoles aber bedeutet nur die entwicklungs- 
fahige Anlage, nicht Fertiges und Ausgebildetes3). Sehr beachtens- 
werth sind hier die vorsichtigen, in Bezug auf die Ausriistung seines 
idealen Redners von Quintilian im zwblften Buch, c. 5, 2 gemach- 
ten Bemerkungen: So verabscheuungswiirdig die entgegengesetzten 
Fehler der Vermessenheit (confidentia), Verwegenheit (temeritas), 
Frechheit (inprobitas), Anmassung (adrogantia) sind, so wird ohne 
Festigkeit, Selbstvertrauen (fiducia), Muth keine Theorie, kein Studium, 
selbst kein Fortschritt etwas nutzen, so wenig ais es etwas hilft Furcht- 
samen und Tragen Wafien zu geben. Ich sagę es fiirwahr ungern, 
weil es auch missverstanden werden kann, dass sogar die Schiich-

*) Cic. de rep. IV, 3 Prir.cipio disciplinam puerilem ingenuis: de qua Graeci 
multa frustra laborarunt, et in qua una Polybius o os ter hospes nostrorum institu- 
torum neglegentiam accusat; nullam certam aut destiuatam legibus aut publice expositam 
aut unam omnium esse voluerunt.

2j Seneca Ep. 94, 47 pars virtutis disciplina cónstat, pars exercitatione.
3j Cf. Cic. de Fin. V, 13, 36 prioris generis (virtutum, quae ingenerantur suapte 

Datura) est docilitas, memoria, quae fere omnia appellantur uno i n gen i nomine. Pers. 
Sat. Prol. 10 magister artis ingenique largitor | venter negatas artifex sequi voces. 
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ternheit (verecundia), welclie zwar oin Fehler (vitium) ist, 
aber ein liebenswiirdiger, der sehr leicht Tugenden erzeugen kann 
(facillime generet), zu den Hindcrnissen gehort und schon bei 
Vielen daran Schuld gewesen ist, dass Vorziige des Talents und er- 
worbene Fahigkeiten (bona ingenii studiigue), nicht an das Licht der 
Oeffentlichkcit gebracht, im Verborgenen verrosteten (situ guodam 
sccreti consumerentur). Doch muss man wissen, dass nicht Beschei
denheit (probitas) von mir getadelt wird, sondern Scbiichtern- 
heit (jrerecundiaj, weiche eine gewisse Scheu (timor) ist, die die 
Seele von demjenigcn zuruckhalt was man thun soli, woraus Ver- 
wirrung, Bereuung des Vorhabens und plótzliches Stillschweigen hcr- 
vorgeht. Das beste Gegengewicht gegen Schuchternbeit ist Selbst- 
vertrauen, und eine noch so verschamte Stirne wird durch hohes 
Selbstbewusstscin (magna conscientia) aufgerichtet.

In diesen schlichten Worten des erfahrenen Quintilian liegt zu- 
gleich auch schon die Andeutung einer extreraen und schadlichen 
Disciplin, auf dic wir unten zuruckkommen werden. Sparta- 
nisches Schwcigen, wie es das Gesetz verlangte und wie man 
es noch heute in gewissen Sehulen fordem zu diirfen glaubt, zerstort 
sehr leicht die Eigenart des jungen Menschen, stbrf jedcnfalls seine 
Entwickelung; indessen die Individualitiit nach den athenischen Ein- 
richtungen zu Wort kommt und nicht ohne alle Geschichte verbleibt. 
Hochste Aufgabc und letzter Zweck der gymnastisch musischen Er
ziehung war aber die Ausbildung der Individualitat zu ihrer hochsten 
Befahigung und Bethatigung im sittlichen und politischen Leben. Im 
Altcrthum sollte nun im Intercsse des freien Mannes und einer that- 
kraftigen Wirksamkeit gerade besonders auch dieGabe der Rede 
zur Verstandcsbildung hinzu entwickelt werden, zu einer 
hoheren Leistungsfahigkeit und in den weitesten Kreiscn. Schon das 
homerische Bildungsideal, wie es uns dic Dichtung in dem ebenso 
schonen ais tapferen, ais Solin, Schiller und Freund gleich liebens- 
wiirdigen Acbilleus vorfiibrt, deutet ais auf ein bleibendes und gesammt- 
hellenisches Ideał auf den gewandten Sprecher und tapferen Helden 
zugleich; und dieses charakteristisclie vóvjp.a begegnet uns weiterhin 
in jeder Periode der antiken Cultur, unter den vorherrschend prak- 
tischen und wirthschafdichen Rbmern so gut wie unter den idealen 
und doctrinaren Griechen, in aller Mannigfaltigkeit eines sogenannten 
a/ijpa der Rede *)•

9 Vergl. Horn. 11. IX, 443 pu8wv te prjtijp’ epenat rtprjzt^pa te epywy, bei 
Cicero cle or. III, 15, 57 oratorem yerborum actoremgue rerum. Dazu Stellen wie
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Abgesehen nun von den obigen Bedenken iiber die Schiichternbeit, 
welche ohnebin mehr in Bezug auf die reifere Jugend und auf den 
Eintritt in die offentliehe Wirksamkeit ausgesprochen sind, wird die 
sittliche Biidung und Haltung der Jugend, wie sie in Haus und Fa
milie gewonnen werden kann, ais u ner 1 as s 1 i c h e Vorbedingung 
fiir den Erfolg des Unterrichts aufgestellt und in Absicht auf 
jedwede Lehre nachdriicklich gefordert. Besclieidcnheit und Gehor- 
sam des Zoglings, ruhiger Ernst und Geduld auf Seiten der Eltern 
und Lehrer, gelten in crster Linie ais sichere und bcwahrte Mittel 
zur Biidung. Daneben wird selbstverstandlich ein Hauptgewicht auf 
das Beispiel der Erwachsenen gelegt und werden die guten 
und die schlimmen Wirkungen auf das zarte Kindergemiitb, wie sie 
aus Reden und Handlungen erfolgen, wicderholt allen Betheiligten 
eingescharft.

Von der gleichzeitigen und sorgfaltigen Mitwirkung a 11 er Fa- 
milienglieder bei diesem ernsten Gescbaft ist ausdriicklieh die 
Rede. Wenn es sich um die (Sittlichkeit handelt, heisst es in einem 
Fragmente bei Stobaios, dann sind alle Aelteren ais Vater und alle 
Jiingeren ais Verwandte und alle, auch solche, die niemals geborCn haben, 
ais Miitter anzuschen. Denn darin, dass die Kinder artig und wohlgesiltet 
sind, liegt fiir alle eine gemeinsame Yerwandtschaft *), Von dem

Sophokl. Oid. Tyr. 71 o,Tl 8pu>v rj Tl iforaur zta. Band I, S. 196 vnd Fournier, Progr. 
du coli, royal franę. Beri. 1833, p. 9; Perikles bei Thukydides II, 64 oę ouBeyóę otopat 
fpisiOT eivai f v <I> v a i ts Ta 5śovTa zai śppqveuaat Taura.....................o Te yap y v o u ę
zat pq oa<pu)» Stoaęa? ey iaip zai ei pi] ev e & u pT,tiq. Isokrat. XV, 207 und ofter 
ępoveiv zai keyeiy. Ais Jemand den spartanischen Kónig Agesilaos fragte, wie sich 
ein Mann am meisten beliebt machen konne, antwortete er: ei kefot ra apisra, rtpar- 
toi Se Ta zaZkisra, nach Plutarch. Apophth. Lakon. p. 213. Xenoph. Memor. I, 2, 52 
Toóę etSÓTaę Ta Sśorra zai eppłjyeoaai 3uvapevouę ztX. IV, 6,.l S<ozpaT»]{ yap tou; 
psy eiSóra?, Ti ezaaroy e*T]  Tóly oyTiuy eyópiCe zai toic a\Xoię ay e$qyeia&ai Sóyaa&at, 
woriiber es bel Cicero de or. I, 14, 63 heisst: illud est probabitius neque tamen verum, 
quod Socrates dicere solebat, omnes in eo quod scirent satis esse eloąueutes sqq. Ibid. 
111, 31, 125 rerum enim copia yerborum copiam gignit sqq. Tusc. disput, I, 3, 6 fleri 
autem potest, ut recte quis sentiat, et id quod sentit polite eloqui non possit. Horat. 
Epp. I, 4, 9 qui sapere et fari possit quac sentiat; ibid. A. P. vs. 309 scribendi 
recte sapere est et principium et fons; vs. .311 verbaque provisam rem non invita sequen- 
tur. Seneca Ep. 75, 7 quando, quae didiceris, adflges tibi ita, ut excidere non pos- 
sint? quando illa experieris? non enim, ut cetera, memoriae tradidisse satis est: in 
opere temptanda sunt. non est beatus, qui scit illa, sed qui facit. Stob. Serm. 
CI, p. 552 Ttyeę eóSaipoye;; ot? zai ępLeę aya^ai zai lóyos rtpóae3Ttv.

') tó yap zoopioo; eivai toóc rca’5ac zai awcppwai uiay zai zoiyrjy attayTioy e-/»i 
Say^eyetay, Stob. Flor. Tom. III, p. 135, 28. .
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hiedurch cntstehenden Wettstreit, wie ihn unter andern Sokrates in 
Platon’s Protagoras schildert, war bereits im ersten Bandę S. 2.9 f, 
und 236 die Rede. Alles sollte zusammenstimmen in Fórderung und 
Unterstiitzung der hauslichen Zucht. Dass alles weitere von dieser 
Grundlage der Familienerziehung abhange, dessen war man sich wohl- 
bewusst1)- Daher die Verehrung und Heiligschatzung des Erzicher- 
berufes, jene in uralten Sagen verbreitete Verherrlichung trefflieher 
Lehrer und Erzieher, die in den Mythen von Cheiron, von erziehen- 
den Nymphen, von Phoinix u. a. ihren Ausdruck gefunden hat. Wie 
ein Priester sollte der Erzieher wirken, mit innerer Kraft und Be- 
geisterung; wie denn uberhaupt die Geschichte des Unterrichts nach- 
weist, dass ohne solche Hingebung des Lehrenden selbst weder durch 
die Hebel des Ruhmes und ausserer Geltung noch durch den Einfluss 
des Corporationsgeistes ein wirklich gedeihliches Wirken erreicht wer
den kann2).

*) Liban. Tom, IV, p. 868 Relsk. zat ywetat Seutepos ay<»’v eitl tijc otztaj 
ouSL ru>v rotę SiSaazaZeioi? tpauZórspoę zrX.

2) L. Hahn, Das Unterrichtswesen in Frankreich, S. 133 ff.
3) ou aptzpó'; ouv Statpepei to owtok rj ourtuę suftuę ez "4o>v eStCesBat, allaitapitolo, 

pakloy to itav, Aristot. Eth. Nik. II, 1, 8; cf. Polit. VII, 13 uudoben S. 48.

Nach Aristoteles sind die sittlichen Tugenden von Natur aus 
weder angeboren noch auch unserer Natur zuwider, sonst ware es 
unmoglich uns an sie zu gewbhnen. Wir haben aber naturliche An
lage dazu, erlangen indess erst durch Angcwohnung Vollkraft darin, 
wie durch Unterricht in den Verstandestugenden. Die Gewohnung 
ist die allein feste Grundlage fiir alle spateren Einwirkungcn der Er
ziehung, die, wenn sie auch mehr auf dem Wege der Lehre und des 
Unterrichts stattfinden, doch nie die Gewohnung ganzlich ausschliessen, 
sondern mit derselben in steter Wechselwirkung bleiben mtissen. Ob 
sich daher ein Mensch sogleich von Jugend auf so oder so gewohnt, 
daran liegt nicht wenig, sondern sehr vicl oder vielmehr Alles3). 
Platon bemerkt, dass das Kind das Schone und Gutc erkennt und 
liebt, so wie es in diesem oder jenem bestimmten Dinge oder Men
schen erscheint, in dieser oder jener Handlung sich offenbart. Zur 
Ausiibung des Guten bringt es das Kind, indem es gezwungen 
und gewohnt wird, dies und jenes in so bestimmter Weise zu thun, 
weil die Eltcrn und Aelteren es thun, und es sittsam und den >Satz- 
ungen gemiiss ist (De rep. p. 538; p. 467). Fiir die Moglichkeit 
einer guten Erziehung der Kinder im Allgemeinen ist es aber auch 
nothig, dass das Leben in der Gcmeinde vom Guten in jeder Bezieh- 
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ung durchdrungen werde und der Staat in guter Verfassung sei (De 
rep. p. 549 sq. De legg. p. 729, C).

Vortrefflich werden diese Gesichtspunkte fiir Unterricht und 
Gewohnung auch in dem Biichlein des Pseudo-Plutarchos von der 
Knabenerziehung c. 4 besprochen. Zur vollkommenen Tiichtigkeit 
des Menschen, sagt der Verfasser, miissen sich drei Stiicke vcrcinigen. 
Naturanlage, Anweisung und Gewohnung. Die Grundlage bildet die 
Natur, den Fortschritt gewahren Unterricht und Uebung (pa- 
Otjo'.; zat aozłjatę), die Vollendung alle drei zusammen. Wenn an 
einem dieser Stiicke etwas fehlt, da muss die Tiichtigkeit mangelhaft 
werden; denn die Natur ohne Unterricht ist blind, der Unterricht 
ohne Naturanlage unausreichend (żXXwrr'ę), die Uebung ohne beide 
fruchtlos (c?TsX/ę). Wenn aber Jemand glaubt, dass Menschen ohne 
gliickliche Anlagen (odz su us^uzote?), wenn ihnen eine richtige An
weisung und Uebung zu Thcil wird, die Unvollkommenheit der Natur 
nicht iiberwinden konnten, so irrt er sich ganzlich; denn treffliche 
Naturanlagen verdirbt die Verwahrlosung, schwachen Anlagen hilft 
die Belehrung auf.

Wie der Erzicher also dafiir zu sorgen hat, dass die Kinder 
vor Allem mit Anstand und guter Manier auftretcn konnen, dass sie 
sich nicht der linken Iland bedienen u. dgl. *),  so muss er bei ihnen 
das Gefiihl fiir das Gute nicht so fast durch Predigen ais durch Ge- 
wóhnung zu wcckcn und auszubilden suchen. Natiirlich wird hiezu 
nothwendig ein richtiges Einverstandniss und Zusammen wir ken 
von IIaus und Schule erfordcrt; wo dieses fehlt, da wird auch 
schon im Alterthum bittcre Klagc gcfiihrt iiber die Lcidcn der Leh- 
rcr und Padagogcn, sowie iiber die Erfolglosigkeit ihrer Bemiihungen. 
Der aus Iloraz bekanntc Orbilius soli seinerzeit ein Buch mit dcm 
Titel „Der Viclgequaltc“ (neptaZyzj;) vcrfasst haben, worin er die 
Nachliissigkeit und Ungercchtigkeit, welche die Eltern in dieser Be- 
ziehung sich zu Schulden kornmen liessen, beklagte2). Haufig wird 
es getadelt, wenn der Vater nachliissig ist in der Sorge um die Aus- 
bildung des Sohnes, und umgekehrt hóchlich belobt, wenn er gelegent-

9 Siehe oben S. 74. Schon Platon verlangte (De legg. VII, p. 794 E), dass 
beide Hande der Kinder zu aller Technik gleichmassig geiibt werden sollten. Vergl. 
Band I, S. 289; und den Nachweis bei Ussing, Darstellung des Erziehungs- und Unter- 
richtswesens S. 71.

9 Cf. Sueton. de gramm. et rhet, 9, ed. lieiffersoh. p. 107. 
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lich z. B. an dessen Uebungen sich betheiligt oder denselben an- 
wohnt *)•

*) Cf. Appian. Rom. hist. I, p. 44, Schw. iiber Manlius Torąuatus: irarijp Yeyśerjro 
ptzpoló-pc zai dpekłjc ec aóróv. zai ev dypoię aóróv etye para tffiv 8epaitóvro>v 
epT<x(iópevóv re xai rpetpópevov. Tpa<}>apśvou aóróv cni nolloic dSizrjpasi Ilopimwot; Sij- 
papyou, zai pślkoeroę epetv rt zai itepl r^ę ćę róv naiSa zazósewę, ó nats o“3 
Malltoc ^zev ś"izpj-tu>v $t<p(Siov zrk. Dazu Plutarch. Aem. Pauli, c. 6; Cic. c. 2.

2) Vergl. Band I, S. 229 ff. 233 ff. Marąuardt a. a. O. S. 89 f.

3) Beispiele aus Epiktet. Dissert. III, c. 19, 4. 5, ed. Did. p. 18.
Cic. Tuscul. disp. III, 27, 164 pueros vero matres et magistri castigare 

etiam solent, nec verbis solum sed etiam verberibus, si quid ln domestico luctu hilarius 
ab eis facturn est aut dictum, plorare cogunt.

5) Band I, 236; Piat. Lys. p. 207, E; 208, E dli’ a'p’, irceiSł) oizaSe ekH»)C napa 
■rfp pqrśpa zrk. besonders p. 209, B. C; Dion. Chrysost. or. XLVI extr. wanep r<Bv 
nai8iiov r<»v drazrorepu>v oizot npóę rouj SiSaazakouę zarijyopoosw oi npoa^zov- 
rtę zrk.

Grasberger, Erziehung etc. U (der musische Unterricht).

Eine Hauptaufgabe bei dieser Familienerziebung fiel naturgemass • 
der Mutter zu, auch bei den Griechen; wenngleich die hellenische 
Ilausfrau sich keineswegs derselben Geltung erfreute wie die rómische* 2). 
Durch die Aufmerksamkeit der Mutter konnte die verkehrte Behand- 
lung der Kleinen von Seiten der Warterinnen und Padagogen, resp. 
Haussklaven, wenigstens in der Regel verhiitet werden. Auch im 
Platonischen Staate soli zu den Erziehern der ersten Pcriode vor 
allen die Mutter gehóren; sie soli dem Vater gleichberechtigt gegen- 
iiber stehen und vom Kinde ebenso geachtet und geliebt werden (De 
rep. p. 415 sqq.). Allerdings ein hausliches Leben in diesem Sinne 
kennt erst die rómische Weit; die rómische Hausmutter nahm die 
fur eine sorgfaltige Ueberwachung der Kindererziehung angemessene 
Stellung ein, wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, in welchem der Kna- 
benfiihrer die Warterin ablóste. Wie wenn vielleicht der Stein, an 
dem sich das Kind unversehens gestossen, von einer albernen War
terin geschlagen und gleichsam ausgezankt wird, womit nur zu leicht 
Aufwallungen und Aeusserungen des Zornes und der Rachsucht sich 
verbinden. Oder wenn der Geleitsmann des jungen Herrn nach der 
Heimkehr aus dem Bade, weil dieser Appetit verspiirt, den Koch mit 
Schlagen traktirt3). Auch Ziichtigung des Knaben durch die Mutter 
wird erwahnt4). Ebenso wird gelegentlich die hausliche Mitwirkung 
fiir die Aufgabe der Schule bezeichnet5 *). Auch ward es geradezu 
fiir ein schlimmeres Vergehen gehalten, die kindliche Pietat gegen 
die eigene Mutter zu verletzen ais gegen den Vater. Bei Aristophanes 
in den „Wolken“ Vs. 1444 ruft Strepsiades, auf die Drohung seines 

6
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ungerathenen Sobnes, er wolle nicht minder auch seine Mutter schla- 
gen, voll Entsetzen aus: Wie? was? was sagst du da? Ach, ein 
weiteres, noch argeres Ungliick! — Allem Anschcine nach sind die 
denkenden Manner des Alterthums der bekannten Anschauung nicht 
ganz fern gebliebcn, die man in neueren Zeiten in Bezug auf das 
Verbaltniss zwischen hervorragenden Geistern der modernen Cultur 
und ihren Miittern vielfach hegt. So wollten bekanntlich Buffon, 
Schopenhauer u. A. den Einfluss der Mutter auf die geistigen Eigen- 
schaften des Kindes sogar fiir einen ausschliesslichen erklaren, wahrend 
der Vater mehr Gestalt und Charakter beeinflussen soli Unsere 
deutsche Sprache redet auch nicht ohne tieferc Beziehung von Mut- 
terwitz und Muttersprache; die Mutter geht eben im friihesten 
Lebensalter des Kindes mehr mit ihm um, so dass es schon hieraus 
sich erklaren diirfte, wie der kindlicbe Geist nach der Seite des Et- 
kennens und Empfindens mehr von der Mutter sich aneignet, dagegen 
nach der Seite des Begchrens und Wollens vorwiegend vom Vatcr 
beeinflusst wirda).

Auch Aristoteles, der doch in der Politeia VII, 15 u. a. den 
Unterricht von Staatswegen fordert, iibcrlasst die Kinder bis zum 
siebenten Jahre der hiiuslichen Wartung, der Erziehung durch die 
Ilausfrau, weil sicher Niemand gcschickter und erfolgreicher dem Pa- 
dagogen und dem Elementarlehrer vorarbeiten konne. An den rbmi- 
schen Matronen und Hausfrauen wurde von einsichtsvollen Mannern 
iiberdies die Reinheit der Sprache, die edle antike Ausdrucksweise 
geriihmt und dereń Mittheilung in zartcr Kindheit hocbgeschatzt3). 
Wohl am weitesten, wie gewohnlich, gehen auch in dieser Beziehung 
die Anfordcrungen an die nachste Umgebung des Kindes bei Quin-

9 Vergl. neuerdings Joh. Scherr, Cromwell p. 67: „Auch hier begegnen wir der 
oft wiederkebrenden Thatsaclie, dass bedeutende und grosse Menschen so zu sagen mehr 
die Siihne ihrer Miitter ais die ihrer Vatersind.“ Menaud. Fr. ed. Did. p. 67, 112 
5oriv 8ś [j-rjrrjp <ptkórexvoę paW.ov itatpóę- | q pev -pap auriję oiSe ulóv, ó 8’ oferat. Bcdeut- 
sam Prokopios nach Suid. Tom I, p. 262 Bernhmdy, s. v. apapraSaf at ru>v yuvatx<])v 
apapraSec oóx wt roiię anSpac trnai pó\ov, aXXa zat itat8<ov arttmat paXkov, ouc 
ye zai 8ó$av rtva tpśpesBat śz rou eTOirXetarov ajp^aerat, ró{ tpóaet rpórcou raić -peivapevaię 
śoizatsw. Vergl. auch Gellius N. A. XII, 1 vom Selbstsaugen der Mutter; ebenda IV, 5 
(aus Varro) von der Kindernahrung.

2) Vergl. Meloher, Ueber Knabenerziehung, Beri. 1865, S. 23.

3) Cicer. Brut. 58, 210 sqq. 59. 60; de or. III, 12, 45; mehr hieriiber bei 
Grafenhan, Gesch. derPhilol. II, 228, und weiter unten. Anders natiirlich, in einer Zeit 
arger Corrnption, urtheilt Juvenal, Sat. VI, 187 omnia Graece, | quum sit turpe magis 
nostris nescire Latino sqq.
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tilian I, 1, 4 ff. Vor allen Dingen, bemerkt er, diirfen die Warterinnen 
keine fehlerhafte Sprache (vitiosus sermo) haben; Chrysippos wiinschte, 
wenn cs moglich ware, dass sie Weisheit besitzen, und wenigstens, 
soweit es die Verhaltnisse gestatten, sollten die besten ausgewahlt 
werden. Auf ihre Sittlichkeit wird man zwar ohne Zweifel zuerst 
Rucksicht nehmen, indessen sollen sie auch richtigspre- 
chen (recte loquantur). Sie wird der Knabe zuerst horen, ihre 
Worte wird er nachahmen und nachzubilden versuchen. Wir behal- 
ten aber von Natur das am besten was wir in noch unentwickeltem • 
Zustand in uns aufgenommen baben; gleichwie der Geschmack von 
dem woniit man neue Gefasse zuerst anfiillt bleibt und die Farben 
wollencr Stoffe u. s. f. Auch haftet gerade das Schlechteste um so 
hartnackiger............ Darum mogę sich selbst nicht das Kind an ein
Sprechen gewohnen das wieder verlernt werden muss (sermo qui de- 
discendus sit). Von den Eltern aber wiinsche ich dass sie so viel 
Bildung ais moglich besitzen. Ich ineine damit nicht allein dieVater: 
denn zu der Bercdtsamkeit der Gracchen trug, wie wir wissen, ihre 
Mutter Cornelia nicht wenig bei (multum contulisse accepimus), dereń 
ausserst gebildete Sprache (doctissimus sermo) auch der Nachwelt in 
Briefen uberliefert ist; auch die Tochter des Laclius etc. Aber auch 
diejenigen weiche selbst nicht das Gliick hatten etwas zu lernen mogen 
keine geringere Sorgfalt auf den Unterricht ihrer Kinder verwenden, 
sie mogen vielmehr gerade darum desto genauer im Uebrigen sein. 
A on den Dienern (pueri), unter welchen jener zu solcher Hoffnung 
Bestimmte erzogen wird, kann dasselbe gelten was von den Warterinnen 
(nutrices) gesagt worden ist.

Das Sprecbenlernen im hauslichen Kreise veranschaulicht uns 
Dion Chrysostomos *).

Wenn es nun auch nicht an charakteristischen Zugen in der 
Ueberlieferung fehlt, die uns den bedeutenden, so zu sagen unver- 
gleichlichen und unersetzlichcn Einfluss der rbmischen materfamilias

1) Or. XXXV, ed. Dindorf Tom. II, p. 42 in einem Gleichniss: losiup o't yovei« 
StakefeeSat to iraiSia 8t8aaxo’jtjtv, śiti iravri ^aipovrec o,ti av e’ra»aiv • oózo5v ez toutuiy 
ftappe' zai paXXov itpóeiai zai ®ayesrspov aelSiaZsysTOt zai reXoę e^epade cpu>VT)M 
t<Sv suvóvt<ov, eav te ”EXXi]vsę iuaiv eav te (Sapfiapoi xrX. Vergl. auch Seneoa 
Ep. 60, 1 etiamuunc optas, ąuod tibi optavit nutrix tua aut paedagogus aut 
rnater? sqq. Valer. Max. p. 181; p. 344 liaeć oruauieuta suut mea. Auf die p7]rpo- 
SiSaztoi, die von der eigenen Mutter Uuterrichteten, kommen wir spater zu sprechen ber 
der Wiirdiguug des Lehramtes.

6*
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und matrona kennzeichńen *)>  so verstand man andrerseits wohl zu 
wiirdigen, dass der Knabe nicht ais Sohn der Mutter verwohnt werden 
diirfe, dass er nothwendigerweise und haufig das Beispiel mannlichen 
Urtheils und mannlicher Entschiedenheit vor Augen haben miisse, wie 
diese selbst in der stiirkeren Stimme, der schlagenden Rede, der Fe- 
stigkeit im Gebieten undVerbieten sich kundgibt und ihres Eindruckes 
selten verfehlt. Kurzum, der Weichheit des Mutterherzens gegeniiber 
sollte der Ernst und die Strenge der vaterlichen Zucht sich geltend 
machen, nach den Worten des Dichters:

1) Vergl. die ergetzliche Mittheilung Cicero’s in einem Briefe an seinen Bruder
Quintus III, 9 extr. Ciceronem et ut rogas amo et ut meretur et ut dobeo. Dimitto
autem a me, et ut a magistris non abducam et ąuod mater discedit, sine
qua edacitatem pueri pertimesco. Appian. I, p. 68, Schweigh. rtu®ópevoc zat
tac yuyatzac ia^uew kapa ‘Paipiatotę śz itaXatou zA. Ausserdem auch noch Lukian. 
Anach. 20 tip pev Ttprót7]v avatpo<pqv aótu>v pTjrpdat zai tirdatc zai itaiSapufoic em- 
tpeitop.ev u7có iratSeiatc eZeufteptoic ayeiM rs zat rpetpetv aórouczA. Philostrat. 
Apoll. Tyan. ed. Kays. p. 38 et itarpóę uirijzooę, ei płjtpóę, et StSaazakou, ei tcatSa-po- 
fu>v zA.

2) <pepeiv ópYT]v natpoc. Ein Seitenstiick hiezu berichtet Seneca de ira II, 21 
apud Platonem educatus puer cum ad parentes relatus vo ci f er antę m tideret pa trem, 
Nunąuam, inąuit, hoc apud Platonem vidi. Vergl. auch Multach, Fragm. Philos. Graec. 
I, p. 215 pi] ept£e foveuat zA. Piat, de legg. p. 840, C; de rep. p. 538, D. Libanios 
Tom. I, p, 211, R. icatSec 8e zai Ttpó tt»v tpu^uiv rotę itarpdaw. Uebrigens eine Art 
„baumwollener Erziehung*, um Sailers Ausdruck zu gebrauchen, wird nirgends befur-

„Denn wo das Strenge mit dem Zarten, 
Wo Starkes sich und Mildes paarten, 
Da gibt es einen guten Klang.“

Indessen rauh sollten die Vater nicht sein, wie bei Pseudo- 
Plutarchos c. 18 herrorgehoben wird; ihrer eigenen Kindheit einge- 
denk sollten sie mehr in rascher Anwandlung ziirnen (d$ó&opot), nicht 
aber zum Zorne geneigt (^apuB-opot) sein. Der Tadel soli mild sein, 
soli etwa wie eine Arznei beigebracht werden; oder zur Schonung der 
kindlichen Gefiihle soli auch die scharfe Zurechtweisung reinigend 
wirken und wie ein wohlthuendes Gewitter sich entladen. Wie sich 
ein wohlerzogener Knabe gegen den ziirnenden Vater verhalten soli, 
zeigt jeno Anekdote, die mit Variation erzahlt wird z. B. bei Ailianos 
V. II. IX. c. 33: Ein Jiingling aus Eretria, der langere Zeit den 
Unterricht des Zenon besucht hatte, antwortete bei seiner Heimkehr 
auf die Frage seines Vaters, was er denn Gescheidtes gelernt habe, 
er werde das schon nachweisen. Da der Vater aber aufgebracht war und 
ihm sogar Schlage versetzte, entgegnete er in aller Ruhe und Selbst- 
beherrschung: Das habe er gelernt, den vaterlichen Zora zu ertragen1 2).
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Die grosste Tragweite fiir die erste Grundlegung einer guten 
Erziehung schrieb man, wiebillig, dem Einflusse des guten Beispiels 
zu, umgekehrt die schlimmsten Resultate hauptsachlich dem schlechten 
Beispiel. Wie gross eben bei Kindern der Nachahmungstrieb und 
das Vertrauen zu den Erwachsenen sei, das konnte den Alten nicht 
unbekannt sein noch auch in seiner Wichtigkeit unterschatzt werden. 
Bietet doch fiir jeden Beobachter das tagliche Leben Belege genug.

„Es wachst die Erdbeer unter Nesseln auf,
Gesunde Beeren reifen und gedeihn 
Am besten neben Friichten schlechter Art“, 

heisst es bei Shakespeare, Konig Heinrich V, 1, 1. So wird denn- 
von den Alten bei Gelegenheit betont, wie vor Allen die Eltern selbst 
zu strenger Behutsamkeit in ihren Reden vor den Kindern verpflichtet 
sind, ebenso dann die andern Mitglieder der Familie. Obenan steht 
das vatcrliche Beispiel selbst (npó 7ttmti>v, Pseudo-Plutarch. 1. c. 
c. 16), dessen unschatzbaren Werth bekanntlich der Dichter Iloraz 
in einem Denkmal der zartlichsten Liebe und Dankbarkeit gegen 
seinen Vater preist, von dem er auf das sorgfaltigste erzogen worden 
war. So ward ich, erzablt er Serm. I, 1, vs. 105 sqq.

,?von dem besten der Vater gewohnet,
„Dass jedweden Verstoss, Beispiele mir merkend, ich miede. 
„Wenn er mir zusprach, dass sparsam, haushaltig und damit 
„Was mir zuriick er liesse dereinst mich begniigend ich lebte.“ 

Und in der sechsten Satire des ersten Buches, vs. 69 sqq.
„Bin rein leli und schuldlos,

„(Dass ich erhebe mich selbst!) bin theuer ich endlich den Freunden; 
„Danke dem Vater ich dies, der, arm auf magerem Giitlein, 
„Nicht in des Flavius Schul’ hinsenden mich wollte . . .
„Sondern er fiihrete kiihn sein Kind gen Roma, zu lernen 
„Kiinste wie lernen sie lasst jedweder Senator und Ritter 
„Sein nachwac.hsend Geschlecht..............
„Er ging selber zugleich ais unzubestechendster Wachter
„Immer von Lehrer zu Lehrer mit mir. Was Worte? worin sich 
„Zeiget des Sittlichen friihester Ruhm, er wehrte mich schamhaft 
„Gegen die That nicht bios, auch gegen die Schelte der Unehr!“

In demsclben Sinne warnt Aristoteles vor schlechten Reden, 
Schriften, Gemalden u. dgl.').

wortet noch entschuldigt. Cf. Seneca de ira II, 21, 6 nihil enim magis facit iracundos 
ąuam eduoatio mollis et blanda: ideo unicis quo plus indulgetur, pupillisąue 
quo plus licet, corruptior animus est sqq.

1) Vergl. Kapp, Aristot. Staatspadagogik S. 128 f. und wegen der Behutsamkeit 
in Reden Plutarch. Cat. c. 20 to t aicypi to>v płjpd-rw oó/ rproy rouirotSóę
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Gleichwie nun beim eigentlichen Unterricht Anschauung und 
Exenipel besser fórdern konnen ais breite Argumentation *),  so ge- 
wtihren auch die Beispiele und der Umgangtrefflicher Men
schen eine schatzbare Uebung der Tugend3). Wo sich die Alten 
schamlos benehmcn, lesen wir bei Platon in den Gesetzen V, p. 729, 
C. da werden nothwendig auch die Jungen aller Scham baar sein. 
Denn alles Mahnen und Warnen ubt auf die Jugend keinen rechten 
Einfluss, wenn die Ermahnungen mit dem eigenen Lebenswandel im 
Widerspruch stehen. Bilde dich darum an fremden Beispielen, sagte 
der Philosoph Demonax, und du wirst den Scblechten fremd blciben, 
d. i. keine Neigung zu den Schlechten verspiiren 3). Zur Befestigung 
der sittlichen Grundsatze in dem jugendlichen Herzen wurden in Haus 
und Schule, in Lektiire und Unterricht, leuchtende Beispiele 
grosser Manner und beriibmter Ahnen der Vorzeit der 
Jugend vorgehalten.

Was jedoch die Bildung der Knaben durch Beispiele der Bur
ger selbst oder durch die ganze Gemeinde und durch das bfientliche 
Leben (vergl. oben S. 74) betrifft, so mag vorlaufig die Bemerkung 
hier geniigen, dass man zu weit gegangen ist, wie auch die obigen 
Stellen aus Isokrates andeuten, wenn man aus Platon4) schliessen 
wollte, dass „auch in Athen die Vater ihre Sbhne, wie in Sparta d i e

itapónroc rj rfin lepton irap&enuin, ac 'EartaSac zakouat ztX. Tacit. dia). 28 coram qua 
neque dicere fas erat quod turpe dictu, neque facere quod inhonestum factu videretur. 
Junenal. Sat. XIV, 47 maxima debetur puero reverentia.

9 Cf. Arist. Probl. sect. VIII, 3; Seneca Ep. 6, 5 in rem praesentem venias 
oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt. deinde, quia 
longum iter est per praecepta, breve et efficax per erempla.

2J Aristot. Etb. Nik. IX, 9, 7 penotro 3’an zat aazqalc ric rqc aperijc szron aoiqn 
roić afadotc, za&auep zai 0śopic ęqat zrX.

3) Multach, Fragm. Pbilos. Gr. II, p. 351 en akkorpioic rtapaSetYpaai itaiSeue eau ton, 
zai akkórpioc ruin zazuin esrj. Vergl. auch Epikuros nach Seneca Ep. 52, 3 hos maxime 
laudat (Epicurus), quibus ex se impetus fuit, qui se ipsi protulerunt. quosdam indigere 
ope aliena, non ituros, si nemo praecesserit, sed beoe secuturos. ex 
his Metrodorum ait esse egregium hoc quoque, sed secundae sortis ingenium.

S) Cic, Epp. ad. div. IX, 14 quid est quod ego te horter, ut dignitati et gloriae 
servias? proponam tibi clarosviros, quod facere solent qui bortantur? Lukian. 
Am. 45 raźXtn -jap aorto SiBaazakoi zai itakatton epymn atnirtóp.enai zai eiripeZoopena'. pnrjpat 
ric anopeioę rjptoc q ric eirl <fponqaet paprupoópenoc q otot Sizaiosónijn zai auicppooonijn tgoira- 
aanto. Dazu vergl. die von Wyttmbach Animadr. in Plutarchi opp. mor. I, p. 91 sq. ge- 
sammelten Stellen.

ł) Lach. p. 187, E e" noj śv rotc Stjpóraic peta rob icarpóc dzokouthón śirlqaiaać 
eot p en lepto ł" en aXk<i) rai auAkóyui ruin oijporuin.
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klcineren Knaben, wohl in die Versammlungen der Burger und 
in dic Tempel mitzunelimen pdcgten, um ihnen schon friih einen fiir 
den Staat und die hoheren Angelegenheiten des Menschen empfiing- 
liclien Sinn einzuflosscn“ *)•  Auch steht die Schilderung des aufregen- 
den Treibens einer gewóhnlichen Volksversanimlung dieser Annahme 
entgegen, wenn es bei Platon de rep. VI, p. 492, Bheisst: Nunsind 
es aber nicht selten gerade die eigenen Mitbiirger, weiche die Ent
wickelung edler Naturen gefahrden, wenn sie sich namlich in Schaaren 
zusammensetzen in Versammlungcn oder Gerichtshofen, und mit grossem 
Gelarm tadeln und lobprcisen, beides im Uebermaass, mit lautem 
Geschrei und Handeklatschen, und wenn ausserdem das Echo der 
Felsen und des Platzcs, wo sie sich befinden, den Larm des Tadels 
und des Lobes verdoppelt, wie muss es unter solchen Umstan- 
den einem Jiinglinge (vśoę) zu Muthe sein? Und weiche 
Privaterzieliung kann in ihm Stand halten, dass sie nicht 
fortgespiilt werde und dass nicht der Jiingling dasselbe wie seine 
Mitbiirger fiir gut und schlecht erklare.

1) Namlich Fr. Cramer in seiner Geschichte d. Unterr. u. d. Eu. I, S. 245 und 
W. Wachsmuth, Hellen. Alterthnmskunde II, S. 375; das Missverstandnis9 wird schon bei 
Hermann-Stark a. a. O. S. 273, Anm. 6 in Betreff Cramers geriigt.

2) Plutarch. Łyk. 28; Athen. XIV, p. 657; yergl. auch Fournier, sur 1’education 
et 1’instruction publiąue chez les Grecs, Berlin 1833, p. 15,

3) Dernhardy, R Lit. 8, 39, 3. Bearb.

Was jcdoch das sogcnannte IIclotenbeispiel anbelangt, 
wonach namlich die spartanische Jugend durch den Anblick berausch- 
ter Ileloten von ahnlicher Auschweifung abgeschreckt werden sollte, 
so konnen die betreffenden Angaben1 2) in ihren ganz allgemeinen 
Ausdriicken schwerlich auf das Knabenaltcr bezogen werden, da in 
denselben ja gleichzeitig von schandlichen Licdern und gewissen 
mimischen Tiinzen die Rede ist.

Besonders grell wird uns in. der spateren Periode gesehildert, 
was fiir heillose Folgen das schlimme Beispiel von Eltern und Ange- 
horigen fiir die Entwickelung der Zbglinge gehabt, ais bffentliche 
Zucbt und gute Sitten gleich dem musterhaften rbmischen Familicn- 
leben der republikanischen Zeit in Verfall geriethen und rettungslos 
erstarben. In Rom warf der Knabe schon in jungen Jahren einen 
Blick in die Oeffentlichkeit, und fiihlte sich gehoben durch die Ver- 
giinstigung, neben dem Vater Sitzungcn des Senats beiwohnen zu 
diirfen3). „Selbst fiir das Ende der politischen Laufbahn war mit 
gutem Bedacht ein letzter padagogischer Akt aufgespart: die Feier- 
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lichkeit des Leichenbegangnisscs, schon durch den glanzenden Zug 
von Ahnenbildern erhoht, bekam eine tiefere sittliche Bedeutung durch 
Trauerlieder und Standreden auf dem Forum, wo die Nachgebliebenen 
mit Stolz den Ruhm des Geschlechtes feierten und ihn anderen ais 
Beispiel der Nacheiferung aufstellen durften* 1). Noch praktischer war 
der Unterricht in den Jiinglingsjahren, indem „man die jungen Leute 
Mannern von anerkannten Tugendcn und Verdiensten ais Contu- 
bernalen zugesellte, unter dereń Aufsicht sie sich Erfahrungen'und 
Kenntnisse des Staats- und Kriegswesens sammeln mussten“2). Be- 
denkt man insbesondere, wie wichtig fiir den jungen Romer dieprae- 
cepta domestica waren, wie der erfalirene Vater durch die Gewohnung, 
durch usus oder praktische Ausbildung auf die Entwickelung seines 
Sohnes einwirkte und dass iiberhaupt die Erziehung der Romer haupt- 
sachlich durch das tiichtige Familienleben und durch die lehrhaften 
Beispiele der grossen Oeffentlichkeit zu ihrer hohen Bedeutung gelangt, 
dann begreift man die Trauer und den herben Unmut der meisten 
Schriftsteller aus der Casarenzeit. So klagt Quintilian im ersten Buch, 
cap. 2, 6: Leicht ware das Mittel die Besorgniss (wegen ausserer 
sittlichen Gefahren) zu heben, wenn wir nur nicht selbst die Sitten 
unserer Kinder verderbten! Gleich die Kindheit Ibsen wir auf in 
Geniissen; jene weichliche Erziehung, die wir Nachsicht (indulgentia) 
nennen, stumpft alle Nerven des Geistes und des Korpers ab. Was 
wird der nicht ais Erwachsener begehen, der ais Kind auf Purpur- 
teppichen einherkriecht! .... Wir haben unsere Freude, wenn sie 
etwas Ausgelassenes (licentius) sagen. Kein Wunder: wir haben sie 
ja solche Worte gelehrt, von uns haben sie ja dieselben vernommen 
.... Dies wird dann zur Gewohnheit und spater zur andern Natur. 
Die Unglucklichen lernen derartiges, ehe sie wissen dass es lasterhaft 
ist: hiedurch erschlafft und verweichlicht nehmen sie all das 
Schlechte nicht erst in den Schulen an, sondern bringen 
es schon in sie mit.

Noch scharfer wird der Contrast zwischen der alten Ehrbarkeit 
in den Familien und der spateren Leichtfertigkeit in einer geistrollen 
Schrift des Tacitus3) bezeichnet: Jetzt dagegen wird das neugeborne 
Kind etwa einer nichtsnutzigen griechischen Sklavin iibergeben und dieser 
einer oder zwei Sklaven ohne Auswahl begeordnet, in der Regel die 
schlechtesten, die sonst zu keinem ernsthaften Dienst zu brauchen sind.

<) Bemhardy, E. Lit. S. 39.
9 Grafenhan, Gesch. der Philol. II, 232.
9 Dialog, c. 29 j vergl. I, 229.
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Solcher Menschen Geschwatz und Schlechtigkeit ist die erste Nahrung 
fiir die kindlichen, natiirlichen Gemiither, und keine Seele im ganzen 
Ilausc bekiimmert sich um das, was man in Gegenwart des jungen 
Herrn spricht oder thut. Ja die Vater selbst gewohnen die Kleinen 
nicht an Bescheidenheit und Ordnung, sondern zur Naseweisheit und 
zu schnippischem Wesen, wodurch allmalig Schamlosigkeit und Weg- 
werfen seiner selbst und Anderer entsteht. Dazu noch die specifischen 
und am Boden haftenden Thorlieiten dieser Stadt1).

So weit iiber die Bedeutung des Beispiels. Hieran schliessen 
sich zunachst, im Sinne allgemeiner Unterrichtsmittel: Ge
horsam gegen die Eltern und Lehrcr, Strafen und Belohnun- 
gen, endlich Fleiss undWetteifer iiberhaupt, also dieeigentliche 
Disciplin oder die indirekten Hiilfsmittel des Unter
richts. Dieselben behaupten zuglcich einen um sogrosseren pada- 
gogischen Werth, je mehr sie dazu angethan sind das Wollen 
des Schiilers zu lautern, seine Willenskraft zu starken und seine 
Sclbstthatigkeit zu weckcn und zu steigern.

Welches Gewicbt vor Allem auf die friihzeitige Uebung der 
Kinder im Gehorsam gelegt wurde, ist deutlich aus solchen Stellen 
zu ersehen wie Plutarchos Lyk. c. 16, an denen die Erziehung der 
jungen Spartaner einfach auf den Begriff des Gehorsams und der 
Folgsamkeit zuriickgefiihrt wird2). Geniigsamkeit, Gehorsam und 
Tapferkeit machten die wesentliche Grundlage des spartanischen Staa- 
tes aus. Die richtige Erziehung der Jugend war darum fiir diesen 
Staat nicht eine, sondern die Existenzfrage schlechthin. So musste 
denn die Erziehung zur Staatserziehung gemacht und systema- 
tisch nach dcm Staatszwecke geregelt werden; die gesammte Jugend 
wurde, mit Ausschluss der Familie, unmittelbar durch den Staat und 
auf Kosten des Staatcs erzogen. Jeder Spartaner musste einen solchen 
Zwangscursus durch drei und zwanzig Jahre, vom siebenten bis zum

>) Fiir diese romischen Verhaltnisse vergl. ndch Jnvenal’s vierzehnte Satire, 
z. B. vs. 3 quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes. vs. 31 sqq. sic natura 
iubet: volocius et citius nos | corrurnpunt vitiorum exempla domestica, magnis 

| quum subeunt animos auctoribus. vs. 107 sponte imitantur sqq. XIII, 239. Viele 
solche Klagen romischer Autoren iiber den sittlichen Untergang ihres Volkes durch all 
die Beispiele der Verdorbenheit hat K. Schmidt zusammengestellt a. a. O. S. 398 ff. 
Fiir die griechischen Wandlungen nach dem peloponnesischen Kriege vergl. auch van 
Limburg-Brouwer, Histoire de la civilisation etc. Tom. III, p. 24 sq. Dazu Lukian. 
rapt td>v eitl pio&iu auvóvt<DV. Krause, Gesch. d. Erz. S. 107 f. und Band I, S. 270 f.

2) oiore Tqv raztSetow eivat peXerqv eurtei8eia? . . . ź) Bś aXXr; itdoa TtaiBeiaitpó; 
tó ap'/es&at xaX<i>{ ifć/ero xrX.
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dreissigsten Lcbensjahrc, durchmachen. Denn die strengste Zucht, 
meinte man in Sparta, erziehe die besten Manner, und „wer unter 
dcm hiirtesten Zwange aufgewachsen, der sei der starkste“ *).  Ge- 
wohnung und Belehrung galten demnach ais die bciden Wege 
der Erziehung (vergl. oben S.17ff.); aus dem Vorherrscben des einen 
oder des anderen Momentes lasst sich sogar ein charakteristischer 
Unterschied fiir die gesammte Erziehungspraxis in Athen und in Sparta 
bezeichnen und feststellen. Wahrend die Spartaner in der Hauptsache 
inittelst der Gewohnung und Zucht zu Werke gehen, messen die 
Athencr, ohne dabei die Zucht ganzlich ausser Acht zu lassen, dennoch 
zu Gunsten einer freieren Entwickelung dem Unterricht einen hbheren 
Werth beiJ).

Auch in der Pythagoreischen Lehre galt der Gehorsam ais eines 
der Hauptmittel zur Herstellung und Erhaltung der Lebensharmonie. 
Hier auf speculativem Gebiete freilich musste dann der Gehorsam zum 
Autoritatsglaubcn werden, wofiir der triviale Ausdruck des aoro? 
¥<pa ublich wurde, was beispielsweise gerade in der Mathematik zum 
Unsinn wird. Cicero, der unter den Romern wohl zuerst die Beach- 
tung der Individualitat eines jungen Mannes mit Nachdruck gefordert 
hat (vergl. oben S. 40), ist es auch, der die' Gefahren eines blinden 
Autoritatsglaubens in verba magistri richtig erkennt3).

Im Sinne solcher mecbanischen Auffassung der Erziehung ais 
eines Aufziehens und langsamen Gewbhnens wird bei den Alten sehr 
gerne das Bild von einem muthwilligen, springenden Fullen, sowie 
von der Bandigung durch Zaum und Ziigel gebrauchtł). DieJugend

1) Thukyd. I, 84. extr. xpdri<5tov Ss etvat oartę ev rotę dya^zatorarotę rcatSeuarat. 
2J Aristot. Polit. VII, 12 extr. ró kotrcóy epyov TcatSatac*  ra pey yap a&t- 

C ó p. e y o t p.ay6dyoFJ<5t, ra ? ’ axouoytec.
3) Cf. De TKt. deor. I, 5, 10 obest pierumque eis qui discere volunt auctoritas 

eorum qui se docere profltentur. Desinunt enim suum iudicium adhibere: 
id habent ratum, quod ab eo quem probant iudicatum vident. Nec vero probare soleo 
id, quod de Pytbagorcis accepimus: quos ferunt, si quid affirniaront in disputando, 
quum ex eis quaereretur quare ita esset, respondere solitos: Ipse dixit. Ipse autem 
erat Pythagoras. Tantum opinio praeiudicata poterat, ut etiam sine ratione 
va)eret auctoritas.

*) Pseudo-Plutarcb. itept ironS. dy. c. 18 ourto <5xtpru)aa yeonję ■rtułkoSapyaTrat. 
Liban. IV, p. 395, Reisk. Xenoph. Memor. IV, 1, 3; Aut. ad Herenn. IV, 46; Plutarch. 
Agesil. c. 1 von den Spartanern: óję p.dXtata Sta rd>y s&uiy roóę 7coXtraę rotę yópiotę itei- 
Orpiouc zat yetpOTj&eię itotouaty, (oauep toouę eó&uę sę ap)$c 3ap.aCop-evouc. 
Diog. Laert. II, 8, 69, p. 49 ed. Did, speoryj^etc (ó 'AptoriTcięoę) rtyt Stfupepouoty ot lUTtat- 
oejueyot rwy ditatoeutuw, etpj cpitep ot oeoa|xaapevot tren ot T<by dSajidartoy- 
Vergl. auch oben S. 36,
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ist der grbsste Rauscli, heisst es bei Libanios *),  und bedarf dringend 
der Zurechtweisung und Anleitung1 2). Hiefiir scheint Pythagoras 
einen eigenthiimlichen, von der Stimmung der Saiteninstrumente 
entlehnten Ausdruck zuerst angewendet zu baben3).

1) T. IV, p. 394 R. veÓT7]C peylar^ pelty.
2) auj(ppoviapóę und zarapnsię. Bei Muflach, Fr. Phil. Gr. II, p. 13, a steht falsch- 

lich 5<ocppovtapu) und zardpsooę. Vergl. H. Steph. Thes. L. Gr. s. v. zardproetę.
3) iteJaprdy = pe^appójew = cf. Janiblich. Vit. Pythag. c. 31, p. 404,

ed. Did. 197. 23! ; Diog. Laert. p. 209; H. Steph, Thes. s. v. ‘rceSapnńo.

4) Piat, de legg, p. 808, E óę 3’au 3oukov, nac ó itpoGT,JYyav<DV rujY skeu- 
8epu)v avBpd>v zokaCeru) rov re -rcauSa aóróv zai róv TtaiSaywYÓy za’- r°v 8t5d<3zakov, 
tav e^apaprem] nc n zoun»v.

5) Plutarch. on StS. ap. c. 2, Tom. I, p. 533 ed. J)idot.

6) Ailian. V. H. XIV, 20,

Scbon Aristoteles beschaftigt sich angelegentlicb mit der Fragc, 
ob man mit Unterricht oder mitGewohnung anfangcn solić (vergl. 
oben S. 17). Gehorsam ist nach ihm eine nothwendige Eigenschaft 
der Jugend, da bei ganz uneingeschrankter Freiheit die Vernunft 
weniger im Stande ware, den in Jcdem liegenden Hang zum Schlech- 
ten zu bemeistern. Der Gehorsam ist also die Grundlage aller 
moralischen Biidung, ohne welche keine Gewohnung zumGuten 
mbglich ist. Er muss aus dem Pietatsverhaltniss zwischen Kindern 
und Eltern entstehen und von der Autoritiit ausgehen, die im vater- 
lichen Hause oder in der Schule gilt. In guten Familien oder unter 
der Leitung eines geschickten Lehrers wird derselbe auFs Wort erfolgen, 
ohne deshalb auf einen starren Mechanismus schliessen zu lassen. Es 
ist darum sicher bezeichnend, wenn im /klterthum so baufig, unge- 
horsamen und unartigen Zbglingen gegeniibcr, einfach dereń Erzieher 
und Lehrer fiir den Misserfolg ihrer Tbatigkeit verantwortlich 
gemacht werden, gleichsam ais Verzieher. Nicht einmal in den Er- 
ziehungstheorien vergass man darauf, eine solche gelegentliehe bffent- 
liche Zurechtweisung schlechter Piidagogen oder gewissenloser Lehrer 
in Anschlag zu bringen4J. So gab einst der bekannte Kyniker Dio- 
genes aus Synope einem fahrlassigen Knabenfiihrer, dessen Zogling 
Naschwerk verzehrte, eine tiichtige Ohrfeige5). Dieselbe Behandlung, 
bemerkt Goli in seinen Culturbildern I, S. 8, verdiente gewiss jener 
wurdige Hofmeistcr zu Sybaris, der seinen Zogling empfindlich strafte, 
weil derselbe eine Feige von der Strasse aufgelesen hatte, aber dann 
den confiscirten Fund selbst kaute6). Was sich Diogenes herausge- 
nommen, ward in der Folgczeit komischer Weise zum Inhalt zablloscr 
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Schuliibungen oder sogenannter Chrien erhoben *).  Aufsicht, sorgfal- 
tige Leitung, ruhige Gewohnung sollten den Gehorsam befestigen und 
also die Gewohnheit „zur andern Natur“ machen. Wer sich in der 
Jugend gewohnt hatte ordentlich und piinktlich zu sein, der wiirde 
dies mit Leichtigkeit sein Leben lang sein; Gehorsam und Selbstbe- 
herrschung wiirdcn ihm dann keinen Kampf mehr kosten. So lerne 
der Knabe friihzeitig Ordnung zu halten; das viele Belehren und 
Ermahnen miisse der Erzieher vermeiden; weit besser fiihre die Ge
wohnung zum Ziele, die fleissige Uebung und Ausdauer. In 
diesem Sinne wird immer wieder das Verhaltniss von natiirlicber An
lage, Unterricht und Uebung, und dereń gegcnseitige Erganzung her- 
vorgehoben2 j.

Ist es dagegen zu jenem Extrem gekommen, dass weder kind- 
liche Pietat noch vaterliche Mahnung und padagogischer Ernst aus- 
reichen, den Gehorsam des Zbglings zu erzielen und seinen Willen 
zu regeln, dann gelangen Tadel und Strafe zur Anwendung. Also 
auch bei den Alten in den Fallen, da der jungę Mensch nicht reif 
war fiir eine Darlegung von Griinden, sondern durch die Strenge der 
Zucht sittlich erschiittert werden sollte. Der leichtfertige Jungę wurde 
wohl auch mit einem Kranken verglichen, den der Arzt strengen 
Verhaltungsregeln unterwirft3).

Wie verschieden auch iiber die Frage der korperlichen 
Ziichtigung gedacht worden sein mag, so diirfte der Nachweis

Cf. Rhet. Graec. ed. Walu I, Hermog. c. 3 ais npaz-nzi; ypsia verwendet; 
Theon. Progymn. p. 142, und dasselbo Beispiel p. 205. 272. Ebenso bei Libanios Tom. 
IV, p. 862, R. p.eipaztov iSuiM atazrouM ztX. Dagegen wird dieselbe Handlnng von Krates 
erzahlt, wobl in Folgę einer Verwechslung, bei Quintiiian I, 9, 5 etiam in ipsorum factls 
esse chrian putant ut „Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit, 
woselbst nicht etwa der „ungebildete“ Knabe Veranlassnng sein darf das Wort paedagogus 
zu missverstehen.

2) Vergl. iiberhaupt e9o{ und rj&oę, oben S. 16 ff. Aristot. Problem. sect. XXVIII, 
1 |UYapevTi zat tó eftoę ezaatotę; tpuatę fap ywerai. Cic. Tusc. disput. II, 16, 
38 aetas tironum plerumque melior; sed ferre laborem, contemnere vulnus consuetudo 
docet. De or. II, 35, 147 in Absicht auf den Redner: acumen ratio (ars), diligentia, 
wozu bemerkt wird: non possum equidem non ingenio primas concedere; sed tamen 
ipsum ingenium diligentia etiam ex tarditate incitat; diligentia inqnam, quae 
quum omnibus in rebus tum in caussis defendendis plurimum valet. Haec praecipue 
colenda est nobis, haec semper adhibenda, haec nihil est quod non consequatur. Und 
in demselben Buch c. 89, 363 quod semper statui, neminem sapientiae laudem et elo- 
quentiae sine summo studio et labore et doctrina consequi posse sqq.

3) Mullach, Fr. Philtis. Gr. II, p. 289, 79 epumj&eię (ó 'Awo&św]?) 8ta ri Tttzptoę 
roi; pattopai? eiuitXqvcet; zat ot iatpoi rotę zapwouaw.
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ihrer durchgangigen Anwendung nicht schwer fallen, wenigstens in 
keiner Phase der althellenischen Erziehung. In der altattischen Er
ziehung wurde der Stock, wie in der Schule so auch im Hause, haufig 
angewendet; noch die Epheben, die Jiinglinge mit achtzehn Jahren, 
hattcn in den Gymnasien den Stock der Vorstande dieser Anstalten, 
der Gymnasiarchen zu fiihlen. Inwiefern freilich die spartanische 
Knabengeisselung ais Cultushandlung eine tiefere Bedeutung hat *),  
konnen wir hier nicht untersuchen. Bekanntlich hatten in Sparta die 
Knaben, auf dass sie sich friihzeitig in den Gewohnheiten und Listen 
des Krieges iibten, Erlaubniss Lebensmittel zu stehlen, nur durften 
sie sich nicht dabei ertappen lassen. W er einen solchen Dieb ertappte, 
hatte die Pflicht ihn auf der Stelle zu ziichtigen, oder es dem Paido- 
nomos anzuzeigen, der diese Strafe dann durch die Peitschentrager 
(paarąotpopot), welche ihn stets begleiteten, vollziehen liess (Plutarch 
Lyk. 17) und stets, ais Generalprofoss, Strassen, Ringplatze und Ka-, 
sernen der Jugend besichtigte. Allein ungeachtet der haufigen und 
selbst grausamen korperlichen Ziichtigung bei den Spartanern lasst 
sich die Behauptung aussprechen und festhalten, dass eine solche 
Menge raffinirter und selbst grausamer Schul- und Instituts-Strafen 
fiir Knaben durch Nachsitzen, Einsperren, Hungern etc. wie sie noch 
immer in der modernen Erziehung durch Verkehrtheit, Unfahigkeit 
und Egoismus der Bethciligtcn, trotz Basedow, eine Art Biirgerrecbt 
behaupten und nicht selten an Leib und Leben schadigen, bei aller 
Strenge der athenischen Padotriben und der „schlagereichen“ romi- 
schen Schulmeister nicht erweislich ist. Oder wo fande sich bei den 
Alten eine gleiche, alles Philanthropinismus spottende Thatsachc, wie 
die Misshandlung jenes dreizehnjahrigen Zoglings einer Berliner Er- 
ziehungsanstalt im Jahre 1854, der, weil er einigemale zum Besuch 
seiner Mutter entlaufen war, tagelang an einen schweren Błock fest- 
gebunden blieb, gequetscht von den Ringen einer Kette, die man 
schliesslich abfeilen musste. Der Institutsvorstand wurde zu sechs- 
monatlicher Gefangnisstrafe verurtheilt, und Alles war gut1 2). Wahr 
ist, dass es die Nachbarn der Spartaner nirgends fehlen lassen an 

1) Stapaartywsię, vergl. Schumann, Griech. Alterth. 2. Aufl. I, S. 26/. 305, und 
die launige Bemerkung Fournier’s a. a. O. S. 15 cruaute bien reelle et ąue nous no 
saurions revoquer en doute, c’est ąue, outre les coups meritee, on en distribuait 
on formę d’exercice etc.

2) Cf. Barrau, Du role de la familie dans 1’education, eine Preisschrift, ilbersetzt 
von Dohler, Brandenburg 1858 unter dem Titel: Theorie der offentlichen und Privat- 
erziehung.
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argen Schilderungen ihrer grausigen Uncultur und ihres verwilderten 
Aussehens, was bei aller kriegerischen Auffassung der Bildung am 
Lurotas dennoch einige Siinden der Dionysosverehrer am Ilissos wider 
Apollon Karneios in sich schliessen diirfte. So meint noch Plutarchos, 
von den athenischen Kombdiendichtern hier abgesehen, das Wort des 
Simonides auf Sparta ais die „tnannerbezwingende“ durch jenes von 
uns oben S. 90 gewiirdigte Bild vom Bandigen und Aufziiumen junger 
Rossę erlautern zu sollen 1).

Immerhin finden wir, wie gesagt, erst in spiiter Zeit, und bestimmt 
ausgesprochen im ersten Jabrhundert nach Christus, Ansichten, die 
zu Gunsten einer milderen Praxis in philanthropinistischem Sinne ge- 
deutet werden konnen. Nach Pseudo-Plutarchos 1. 1. c. 2 sollen die 
Kinder abwcchselnd mit Lob und Tadel und ernsten Zurechtweisungen 
(znawr., ^0'701, sraWj&ię), aber ja nicht mit Schliigen und schimpflicher 
Ziichtigung fpj pa Ata it/dr^at; pvj6’ atztopoię) erzogen werden. Denn 
dadureb macht man sie trage und schreckt sie von der Arbeit ab. 
Tadel und Lob soli man wechselweise ertheilen und stets dahin sehen, 
dass sie durch jenen nicht entmuthigt, durch dieses nicht iibermiithig 
und fahrlassig werden.

Aehnlich spricht sich ein guter Alter aus in dem Stiicke des 
Terenz „Die Briider“, Akt I, Sc. 1:

„Durch Ehrgefuhl und Milde kann, das glaubt’ ich stets, 
„Man seine Kinder besser zielfn ais durch die Furcht. 
„Doch denkt meiu Bruder anders, das gefallt ihm nicht.*

*0 Woriiber schon Jje Recherches philos. 1, p. 244 aufgebracht ist.

Ebenso steht der Ansicht des Philosophen Chrysippos, Schlage kbnnten 
nicht entbehrt werden und miissten bei den Knaben nicht minder ais 
bei mysischen Sklaven zur Anwendung kommen2), abermals aus spa- 
terer Zeit gegeniiber die Ansicht des Nigrinos boi Lukianos c. 27, 
der sich ais Gegner jener Philosophen erwies, die es fiir ein Uebungs- 
mittel der I ugend halten, jungę Lcute Zwang und Miihscligkeiten 
verschiedencr Art ertragen zu lassen; wie es denn auch solche gebe, 
die ihren Schiilern Fesseln anlegen, Andere, die sie geisseln (paartfouy).

t) Plutarch. Phok. c. 10 Ap^t^taSiję Aaztovtati]i itcopiwa tc zadetpćvo( uitspipuij 
ptyeSet zai rpi(3<i>va tpśpuw asi zai azu9pu>itaC<uv zrk. Agesil. c. 1 8tó zai <paatv uto tou 
—’-p«)V'.3oo 2uaprł]v irpoar]yopeua&at 3 a p a a t p p o r o v , tńę paktara Sta rcuv ćdtuv touj 
rtoZrraę rotę vopotę itediyjYtotję zat ^stporjdstc iroto'jsav tuartep iitKOuę su&uę e£ tzpyrp 
3apaiopśvou{.
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Beachtenswerth ist jedenfalls aus der spateren Periode fiir uns 
das Urtheil des erfahrenen Quintilian, der ja auch von einem Zeit- 
genosscn ais ein Meister der Padagogik bezeichnet wird ’). Derselbe 
aussert sich, obwohl er die betreffende Schrift des Chrysippos gelegent- 
lich mit Achtung erwahnt, iiber die Frage der kbrperlichen Ziichti- 
gung I, 3, 14 ff. folgendermassen: Dass man bei dem Schiller Schlage 
anwende, wiinsche ich durchaus nicht, ob es gleich angenommen (re
cepturo) ist und von Chrysippos nicht missbilligt wird; und zwar weil 
es erstens hasslich und sklavisch (deforme atque servile) und sicher- 
lich, was von den spateren Jahren Jedcrmann zugibt, eine Beleidigung 
(iniuria) ist; dann weil ein Knabe von so niedriger Gesinnung (mens 
inlibcralis), dass er durch Verweis (obiurgatione) nicht gebessert 
werden kann, gleichwie alle schlechten Sklavcn, auch gegen Schlage 
verhartet wird; endlich weil diese Ziiclitigung (castigatio) auch nicht 
einmal nothig sein wird, wenn bestiindig ein Aufseher der 
Studien (adsiduus studiorum exactor) zur Seite steht. Jetzt glaubt 
man aber die Nachhissigkcit der Erzieher so zu vcrbesscrn, dass man, 
anstatt die Knaben gleich anzuhalten das Rcchte zu 
thun, sic bestraft (punire) wenn sie es nicht gethan ha
ben. Endlich wenn man auch das Knablein (parvulus) mit Schlagen 
gezwungen bat, was soli man mit einem Jiinglinge (iuvcnis) machen, 
bei dem diese 1' urcht nicht angewendet werden kann und der noch 
lernen muss? Auch begegnet den Kindern, wenn sie Schlage be- 
kommen, oft im Schmerz oder in der Furcht etwas Unanstandiges, 
woriiber sic sich hernach schamcn, und diese Scham cntmuthigt und 
schlagt sie nieder, und legt ihnen Seheu vor dem Licht und Vcr- 
drossenheit auf. Wenn man aber gar bei der Wabi der Aufseher 
und Lehrer nicht die gchoiige Riicksicht auf dereń Sitten genommen 
bat, so lasst sich gar nicht sagen zu welchen Schandlichkeiten nichts- 
wiirdigc Menschen dieses Recht Schlage zu geben missbrauchcn* 2).

3) Martial. Epigr. II, 90, 1..................vagae moderator summę iuventae | gloria
Romauae, Quintiliane, togae.

2J Schon JZ. Geaner beinerkte eiust zu dieser Stelle Quintilian’s: utinam ex alta 
turri contionari quis omnibus, quł usquequaque sunt, paedagogis hoc posset'.

Im Grunde bałt Quintilian, wie man sicht, den Tadel oder 
V er weis schon fiir erheblich genug, um auf bessere Knaben einzu- 
wirken. Es war iibrigens bei den Rbmern Brauch, dass ein Vater 
mehrerer Sohne haufig einen derselben seinem Bruder iiberliess, um 
fiir dessen Ausbildung zusorgen; daher dann die Bezeichnung patruus, 
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d. i. Vatersbruder oder Oheim, geradezu auch den Nebenbegriff des 
Tadlers oder strengen Sittenrichters erhalt1).

NachSeneca De ciem. I, 2,14 soli die Nachsicht (clementia) 
im Erziehungsgeschaft weder riicksichtslos und allgemein sein noch 
plotzlich aufhoren. Allen zu verzcihen sei ebenso grausam ais keinem. 
Weil es aber so schwer sei Maass zu halten und die Mittelstrasse zu 
beobachten, so solle man sich lieber nach der milderen Seite 
(in partem humaniorem) hinwenden. Gute Eltern, bemerkt er ebenda 
14, halten ihren Kindern manchmal freundlich (blande), manchmal 
drohend (minaciter) ihre Unarten vor (obiurgare) und pflegen sie auch 
durch Schlage zu ziichtigen. Kein Vernunftiger wird seinen Sohn 
auf die erste Unart hin enterben. Wenn nicht grosse und viele Frevel 
die Geduld ermiidet haben, wenn nicht das, was er zu befiirchten 
hat, grosser ist ais was er bestraft, so verhangt er nicht die ausserste 
Strafe, sondern versucht erst vieles, um die gefabrliche und schon 
verdorbene Natur noch auf den rechten Weg zu bringen. Kein Vater 
geht an die hartesten Strafen, ehe er alle Mittel erschopft hat. Wer 
schnell verurtheilt, thut es gern, und wer viel straft, straft unbillig 
(inique punit, qui nimis).

Platon iibrigens macht hinsichtlich der Strafen grundslitzlich 
einen Unterschied zwischen Freien und Leibeigenen. Zurechtweisungen 
und Warnungen gehoren nach seinem Standpunkte nur fiir Freie, bei 
den Sklaven hingegen miissen strengere Mittel angewendet werden2). 
Deutlicher noch heisst es in dieser Ilinsicht einmal bei Demosthenes 
in der Rede gegen Timokrates § 167: Wenn ihr bei euch selbt er- 
wagen wollt, wclcher Unterschied zwischen einem Sklaven und einem 
Freigebornen sei, so werdet ihr denselben hauptsachlieh darin finden, 
dass bei den Sklaven der Korper fiir alle Vergehungen biisst, bei 
Freien aber dieses Ziichtigungsmittel (xokdCstv) nur im aussersten Falle 
zur Anwendung kommen darf.

„An die Stelle der korperliehen Ziichtigungen, welche etwas 
Serviles haben, kann man einfiihren den Korper mit scharfen 
Biirsten zu reiben, oder Nadeln in die Riicklehne der Schulbanke zu 
schlagen“ — also schrieb in Deutschland gegen das Endo des achtzehnten 
Jahrhunderts ein Mitglied des Dessauer Philanthropin’s, jedoch, wie 
man sieht, leider nicht im Sinne jener Worte des Demosthenes.

9 Vergl. Krause, Gesch. d. Erz. S. 264, A.nm. 1.
2) De legg. VII, p. 791, C. D u>c anasa cpuyij &eip.aat. $uvou«a śz vś<uv [xdkkov av 

Sta <pó(3«w ppealte. touto <5e tcou nas <patv] Setkiac doznam alk’ ouz av8peiaę
yipea&ai zrk. ( ye acpoSpa zai aypia Soókioais ranewoiis zai dveks’J&śpou{ zai p.iaav&p<u7ro'ję 
noiouaa dvenin]8sio'js Sotoizods anoreket.
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Aristoteles bemerkt bei Gclegenhcit eines Vcrwerfungsurtlieils 
gegen unsittliche Reden: Wenn sich in derJugend ein Freigeborner, 
der noch nicht Zutritt zu den gemeinsamen Mahlen bat, in Worten 
oder Werken etwas was gegen das Gesetz ist erlaubt, so muss er 
mit Schimpf und mit Schliigcn (attpiat; zokaCstv zat it/T^atę) geziich- 
tigt werden; und thut das einer der Erwachsenen, so muss er, weil 
er handelt wie ein Sklave (a’vSpano5o;ósta; yaptu) auch mit Sklaven- 
schande (azip.latę ayskćo&śpot;) belegt werden’).

Wo demnach Ermahnungen und Warnungen nicht ausreichten, 
da machte die hellenische Erziehung von korperlicher Ziichtigung um 
so unbedenkliclier Gebrauch, je gróssercn Einfluss sie dcm physi- 
schen Schmerze selbst auf Uebung der moralischen und intellek- 
tuellen Energie beilegte* 2). Gleichwohl lasst sich auch in dieser Ilin- 
sicht die elterliche Gewalt keineswegs mit der romischen patria potestas 
vergleiclien, da nach griechischem und insbesondere attischcm ller- 
kommen der IIausvater durchgehends nur ais der naturliche Vormund 
und Verwalter des gemeinscliaftlichen Vermógens, und selbst sein 
padagogischcs Ziichtigungsrecht aus keinem anderen Gesichtspunkte 
betrachtet wird, ais wie es jedem sonstigen an der Erziehung eines 
Unmtindigcn Betheiligten gleichfalls zusteht3). In der alteren Periode 
also, wie schon wiederholt bemerkt wurde (Band I, S. 273), pflegte 
die Zucht durchweg strenge gehandhabt zu werden; aber auch in 
spateren Zeiten bezeichnen Ausdrucke wie „unter die Ruthe kommen" 
geradezu so viel ais der Bildung und des Unterrichts tbeilhaftig wer
den4). Ais zwei wichtige Hebel der Disciplin gelten daher die Iloff- 
nung auf Ehre und die Furcht vor Strafe5).

‘j Polit. VII, 15, p. 255 ed. Gottl.
2) K. Fr. Hermann, Griech. Privatalt. bearb. von Stark, S. 270.
3) Ebenda S. 71.

4) Pliil. Jud. ed. Gelen. p. 433 śX8e'v urró ri]v pd^5ov, urtó Tr;v Ttai6e!av.
eXni{ trjc xa't ripioptaęPseudo-Plntarch. irept naii. a-[. 16; Plutarch.

Marceli, c. 9 auróc 51 ó ’Avvi)3ac eXeye róv pdv <I>dj3iov w; iratS afv> yó v cpofieia&ai, 
róv JIapzeXXov u>ę dvtay<uviat:^v. Ebenso in spottischer Vergleichung Plutarch. Sertor. 
c. 19 aXX’ eyuiys róv rtaiSa toutov (Afranius), et !>.( itapijy q ypau; ezem; (Metellus), 
irXł]yaię a v vouSerr;aa{ etc 'Piupnyi aireardXze'.v. Philostr. (3!ot coę. I, p. 229 Kay». 
heisst es von Timokrates aus Pontos in einem Gleichnisse: euXa13®i 5iteoret).e za! ucpei- 
pev<ur, oiSTtep t<uv itaio<uv o! ta; ez ruiv 5i8aszdX«>v Ttkrjyaę, et ri drazt(®eiav, 
SóStóreę. Aehnliche Stellen und Andeutungen bietet uan LimburffSrouwer, Tom. III, 
p. 18, not. 45.

Grasherger, Erziehung etc. II (der musisclie Unterricht). 7
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Ausser den Eltern hatten ais dereń Stellvertreter die eigentlichen 
Erzieher und Lehrer *),  Grammatisten und Kitharisten, Padotriben und 
Gymnasiarchen (die letzteren ais oberste Leiter) das Reclit zu ziichti- 
gcn und eine Strafe zu vollstrccken. Mit Reclit bezwcifclte schon 
Hochheimer S. 335, ob auch Piidagogen, namlich die gewohnlich den 
Knaben begleitcnden Bedienten, Schlage hatten ertheilen diirfen. 
Wcnigstens wird es denjenigen nicht erlaubt gewesen sein, welche 
aus dem Sklavenstand zu diesem Amt genommen wurden, In diesem 
Fallc scheinen es manche Zoglinge allerdings mitunter herumgedrcht 
und ihren Aufseher selbst gcpriigelt zu haben, wenn er ihren Gcliisten 
hinderlich war; doch ist solches natiirlich nur von den reiferen 
Epheben zu verstehcn, wenngleich diese Art von Piidagogen auch 
den Knaben ein verhasster Anblick sein konnte2).

Die Plandhabung der Disciplin war also in den eigentlichen 
Schulen (StóaozaZeta) sowolil ais in den gymnastischen (itaZaiatpat) 
den Lehrcrn und Aufschern uberlassen, denen es freistand, von der 
Ruthc, dcm Stock und dgl. nothigenfalls Gebrauch zu machen. Noch 
in spiiterer Zeit, ais man theilweise, wie schon erwahnt wurde, die 
Hartę der alten Zucht ais unwiirdige und sklavische Behandlung ver- 
warf, wird solches bcglaubigt. Damit hangen denn auch dieAngaben 
zusammen iiber eine gewisse Furcht vor dcm Schulbesuch und 
iiber den missmutbigen und vcrdriesslichen Gesichtsausdruck bei Schul- 
kindern. Der Knabe wird mitunter cigens durch den Vater rorge- 
fiibrt3).

9 Cf. Acschin. adv. Timarch. § 18 rotę itept tóv itatSa, itatpt, d8eXęcu, eittTpóitui, 
8t8aazakotę xa't *X<w;  rotę zupiotę ztX.

2) Cf. Juvcnal. Sat. VII, 213 sed Rufum atąue alios caedit sua ąuemąue iuvcn- 
tus. Dion Chrysost. or. LXXII, ed. Bind. II, p. 248 ouzo’jv 8'jvavrat ^8i<o; ópav aórotis, 
aXXa itposzpoucjat zat 8tapd^ovrat, teaitep ouS’ ot italSeę tgSetoę ópav SóvavTat ouę av t8<oat 
itat8aya>yu)v apjp.a eyowat zai itapeazeuaaite^ouę ourwt ó>c śnutXig?ovra{ aótotę zat oóz 
imrpśtpOYTaę apaprmew ouSe pą8upeiv. Im Phormio des Terenz, Akt I, Sc. 1, Vs. 22 
ff. klagt ein soicher Erziehungssklaro;

„leli wollt’ es erst abwehren. Doch was red’ ich viel?
Indcss ich meinem Alten treu mich zeigte, ging
Mein Riicken drauf“ (scapulas perdidi).

3) Libanios II, p. 243, R. Lukian. itepi itapas. c. 13 tic yap aitó 8eiitvo'j norę 
aitip.tk zXattuv, tuaitep rtva? ez 618 aaz aXei a) v ópu>pev, Ttę 8 eiti 8etitvov aittu>v 
tutp&i; ozuOpwitóę, tuaitep oi eic ta 8t6aazaXeia <f>otT<hvTec; vergl. auch den 
scherzhafteu Anachronismns bei Juvenal, Sat. VII, 210 metuens virgae iam gran- 
dis Achilles | cantabat patriis in montibus. Libanios IV, p. 378, R. ćpa? rouę italSaj 
tou? zoptSig, roi? azovta; śXzopevouc etc ta 8i8aazaXeia; ourot zarapumat pev 
Toię itat8ayu>yol{ • axovtsę 8i ytyvópsvot t°iXtio'ję uatepov śitatvousi ra; dvayzac zrX. und
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Eine Vorstellung des filius praetextatus und seines Vaters bei 
dem Gonner und Patron der Lokalschule wird erzahlt von Plin. Epp. 
IV, 13, 3; in demselben Sinnemochten wir eine ahnliche Sceno deuten 
auf einem Wandgemiilde bei Otto John, Darstcllungen des Handwerks 
etc.J), wo dcm Anscbein nach ein junges Miidchen von ihrer Mutter 
oder Amme in die Schule gebracht und den Lehrern vorgestcllt wird. 
Zwar halt diese Deutung O. John fur zweifelhaft, da die Schule nicht 
bestimmt genug durch die Umgcbung charaktcrisirt werde. Wenn 
jedoch die niichstfolgende Scene, eine Ziichtigung in der Schule, auch 
im Original mit der vorhergehenden zusammenhangt, dann dlirfto die 
obige Deutung um so weniger zweifelhaft sein, wobei die Annahme 
nicht einmal ausgeschlossen ist, dass ein junges Madchen an die sitzen- 
den Manner (viclleicht eine Magistratspcrson und cin Lehrer) eine 
Bittschrift oder sonst ein Document zu ubergeben habe.

In diesem Sinnc stelit einmal auch Sokrates (Anonym. Axioch. 5) 
das Leben der griechischcn Knaben und Jiinglinge ais ein zicmlich 
trauriges dar, denen das Lykeion und die Akademie, der strenge 
Gymnasiarch und Stockschliige unziihlige Plagen zuftigen2). Und in 
einer beinahe komischen Klage iiber das menschlichc Elcnd, die einem 
Teles der Diadochenzeit zugeschriebcn wird3), finden wir denselben 
Gedankcn also ausgefiihrt: Ist der Knabe der Wiirterin entschliipft, 
dann befasst sich mit ihm der Padagog, der Piidotribc, der Elcmen- 
tarlchrer, der Musik- und der Zeichenlehrer. Mit der Zeit gesellt 
sich dazu noch der Rcchen- und Messkiinstler und der Pfcrdebereiter. 
Am friihestcn Morgen (optfpou) steht er vom Lagcr auf, niemals hat 
er eine freie Stunde. Er ist kaum Ephebc, abermals fiirchtet 
er sich, jetzt vor dem Kosmeten, dem Padotriben, dem Fechtmeister, 
dem Gymnasiarchen; von allen diesen wird er gcziichtigt, uberwacht,

dio charakteristischo Schilderung ibid. III, p. 365 nach Anfiihrung der Verse des Euri- 
pides von der Helena: to ęuatt ev dv8p<óitotc ó>c pey et xazóv | auirrjptóy te to~c zcó.oic 
xezti]pevotc | . . . . ti ouv ó lóyoę ai]patvei; ó ipuset ato^poatur; yatpcuu ouz «v ópyoupeTOC 
yewtTO itópvoę. ó tpuaet pertu)V etę dxpaatav oux av ayópeuoc etc oa)ępotuv»)v śniSoti). 8ta 
touto rJSt] twec eC<ov ev pestu icai3ay<0Yu>v, xat nollotc ócp&alpotc zexuxkcupevot nauta^óSeu, 
artetlaic, ęó^otc, elrtiat tcXy]Y<mv, rauta itróta uitep^aurec ta tet^ta ote/l/S/jtau roić epa- 
aratc xtl.

1) In den Abhandlungen der sachsischen Gesellscbaft der Wissensch. 1870, Bd. 
,V, S. 294, Tafel I, 4.

2) itatSaf(»Yoi xa't ypappatistat xat TtatSotpi^at rupawouuteę. Vergl. auch 
Hochheimer S. 277 iiber Plutarch. Serm. amat.

3) Bei Stob. Serm. XCVI, p. 535; vergl. Wyttenbach, Animadv. in Plutarch. opp. 
mor. Tom. I, p. 9.

7*
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chikanirt (^aartfourdti, Kaparijpsltai, Tptzpy.tCe-at). Ist er dann iiber 
die Epbebenzeit binaus und bereits zwanzig Jahre alt, hat er noch 
immer Furcht und hiitet sich wohl vor dem Gyinnasiarchen und 
dem Strategen. Heisst es irgendwo Posten stehcn, so steht er dort; oder 
eine scharfe Nachtwache halten, so halt er sie; oder die Schiffe be- 
mannen, er geht auf die Sce. Nun ist er ein Mann in voller Kraft: 
aber er dient dcm Staate ais Krieger, ais Unterhandler, ais Richter, 
ais Feldherr, ais Chorege, ais Ordner von Wettspielen, und er preist 
die Knabenjahre ais die glucklichste Zeit seines Lebens. Endlich geht 
es abwarts, er wird alt; jetzt qualt er sich ab, seine Kinder zu er- 
ziehen, und gcdcnkt in Sehnsucht der Jugend, wahrend eine argere 
Burdę ais der Aetna auf ihm lastet. — Ob soleher Hartę heisst die 
Knabenzeit eine Knechtschaft unter dem Padotriben

Was aber den Gebrauch des Stockes betrifft, soli der bekannte 
Diogenes zuerst die Gewohnbeit angenommen haben einen Stock 
(Paz"7]pia) zu tragen, nachdem er sich anfangs ais Kranker darauf 
gcstiilzt hatte (Diog. Laert. VI, 2, 3). Von seiner padagogischen 
Anwcndung desselben gegen einen Piidagogen selbst war bereits die 
Rede S. 9L. Es ist jcdoch bekannt, dass auch Erziehungsbehor- 
den, insbesondere die gymnastischen, dann die Preisrichter bei 
den heiligen Spiclen eigene Stabe trugen. Dieselben waren aber nicht 
nur ein Symbol ihrer Strafgewalt, sondern zugleich Abzeichen einer 
fungircnden Behorde iibcrhaupt2). Damit stimmen denn auch die er- 
haltenen Abbildungcn von Unterricht crtheilenden Padotriben,' dic mit 
Ruthe (ż.uyo;) oder Peitsehe (paaxt$) oder Stock versehcn erscheinen3).

0 Liban. II, p. 78, Ii. itatSaptoo SouXeiaę, rp eSo óXeu ae rtatSorpt^atc. Eben
da: e8ouXeue Se oó póvov roaoórott, ó:tóa<»v ap/et, aXXa icoXXot? pev itaiSapuyotc zrX. 
Dion. Chrysost. Or. XV, ed. Dind. I, p. 264 outoj pev, eq>7], zai rouę utout ditoęawttC 
8ouXouc rfiv itarepcuo . . . . zai yap rtaiooTat itoXXazię urc aur<bv .... evez.a tou 
itetSeaSat zat Xappaoeto zai ra>v ypappartariuo oizeraę <pqaet{ rouc nap’ aóroti pav-
dawora; zat rouę rratSorpi^aę Seowórat eivat pa&ł]Tuiv rj roóę aXXo rt StSaa- 
zovraj- zat -jap itpoęraTrousw auroit zat ruitrouat pi; itetSopLooę ztX. Schon Cheiron in 
der heroischen Vorzeit machte Mlene seinen Zdgling Achilleus zu schlagen, ebenda or. 
LVIII, p. 185, Tom. II

*) Vcrgl. Fr. Haase in Erscli und Grub. Encyklop. s. v. itaXatsrpa p. 381; 
L. Kayser in den Jahrbiichern der Literatur, 1841, S. 163 iiber die Strafgewalt der 
Gymnasiarchen in der Balastra.

3) Vergl. z. B. Roulez, Meinoires de 1’Acad. de Bruxelles, Tome XVI, p. 10 sq. 
Ailianos V. II. II, 6 von einem Lehrer der Gymnastik: załHziro aurou pa^Stu zrX. 
Dasgelbo XIV, 8; Basil. M. de legendis Graecis c. 16 TtoXXa7 itXqyaę ez TtatSorpipou 
Xa(?óvre{ ztX. Liban. IV, p, 380, li. rouę 3i3aszdXouę, ot azóro; zaOqvtat ęźpoorec
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Wahrend unter den Romern selbst der sittenstrenge Cato nach 
Plutarchos Cat. c. 20 sqq. im Bereiche seiner Familie sehr humane 
Ansichten in der Ziichtigungsfrage hatte und unter anderm auch ausserte, 
dass dicjenigen, welche ihre Weiber und Kinder schliigen, ihre Handc 
an die grbssten Heiligthiimer legten, crfahren wir im Uebrigen aus 
den Quellen, dass der Knabenunterricht in der Regel mit aus ser ster 
Strenge betrieben und durch die scharfsten Maassregeln gefordert 
wurde. Nicht bios harter Tadel, sondern auch Zuchtigungcn mit 
der Ruthe, womit man auf die Finger oder Handc schlug, waren 
haufig. Der Dichter Martial klagt wicderholt ubor das wiiste Schreien 
und Prtigeln rómiscber Elementarlehrer und iiber die „traurigen Ger- 
ten, die Scepter der Padagogen“ *).  Der Rohrstock oder die Ruthe 
(feruła, virga) galt noch ais gelindestes Strafwerkzeug neben der 
ledernen Peitsche (azuroę, scutica, lorum, habenae), und vollends neben 
der scharfen Geissel aus Riemen (|iaa-t$, flagellum), die wohl auch 
mit Knoten und Stacheln versehen, jedoch nur bei schweren Vcr- 
gehungen gegen bosartige Sklaven gebraucht wurde2). Nach Plinius 
N. II. IX, 39 wurde bei Schulern die Strafe auch mit einer Ruthe 
aus Aalhaut (anguilla) vollzogen; in welcher Stellung, deuten die eben 
S. 100 A. 3 aus Libanios angefiihrten Worte jierstupco itpóę ażrjdę an und 
der Ausdruck zaTwptCstY, einen auf den Schultern eines andern in die 
Ilolie zichen3). Eine Veranscbaulichung der Sache gewahrt eine im 
Jahre 1755 bei Civita (Herkulanum) aufgefundene, von O. Jahn in 
den Abhandlungcn der sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1870, S. 289 be- 
sebriebene Frescomalerei mit dem Innern einer Schulstube: „Scitwarts 
im Yordcrgrunde wird ein bis auf einen braunen mitten um den Leib

zat tou? apfOTepouę tuiv ve<uv eTteyeipouat ztX. I, p. 112 zat tu) pev vea> fupva)
ze zat peTerópu) itpóę ■nXqydę z.t'/.. Wegen des Anfassens der Schiiler mit der
Iland vergl. Plutarch. de Fortuna p. 99, D, und Baud 1, S. 273.

1) Epigr. X, 62 fcrulaeąue tristes, sceptra paedagogorum. Cf. Epigr. IX, 69, 4 
murmure iam saevo verberibusque tonas sqq. XIV, 80 invisae nimium pueris gratacque 
magistris, sc. ferulae. Juvenal. Sat. I, 15; XIV, 19. 54; dazu Band I, S. 273. 293.

2) Vergl. die Zusammenstellung bei Horat. Serm. I, 3, 119 sqq. Dazu Weber’s 
Commentar S. 96, und S. 217 dessen Uebersetzung der unechten Yerse Serm. I, 10, 5 
qui multum puer est loris et funibus udis | esoratus sqq. „der in der Kindheit brav 
mit gewiisseiten Riemen und Stricken | ward animirt sich zu bilden“.

3) Cf. catomidio, Steph. Thes. s. v. zaTwptCetu humeris tollere, zartuptapój = sub- 
latio in humeros. Auch ein chirurgischer Begriff, eine Art ep(3oXźj. Vergl. die Stellen 
bei O. Jahn, Darstellungen des Handwerks etc. im V. Band der Abhandl. der sachs. 
Gesellsch. der Wiss. 1870, S. 296, Anm. 135. Ueber zaropaStot in Bezug auf den 
Diskos vergl. Hermann-Stark, Gottesdienstl. Alterth. der Griechen S. 184, Anm. 22. 
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geschlagenen Schurz nackter Knabe von einem anderen stehenden in 
rothlicher Tunica bei boiden Armen so fest gehalten, dass er mit dem 
Leib auf dem Riickcn jenes liegt, wahrend ein zweiter in griiner 
Tunica knieend ihn bei don Beinen gepackt halt, dass er sieli nicht 
riihren kann. Ein daneben stehender junger Mann benutzt diese 
Situation, um mit der Ruthc eine Ziichtigung zu vollziehen. Dass er 
es ernst meint, zeigt der Nachdruck, mit dem er die Ruthc schwingt, 
indem er zuglcich das rcchte Bein ein wenig erhebt, und das Geschrei, 
wclches der geschlagene Knabe erhebt. Weiter zuriick kommt noch 
eine nicht ganz deutliche Gestalt lierbei und bringt, wie es scheint, 
noch frische Ruthcn mit.“

Auf dieser wie auf andern Abbildungen lassen ubrigens die 
Figuren erkennen, dass auch Schiller der hbheren, resp. dermittleren 
und nicht bios der Elementarschulen gelcgentlich gepeitscht wurden. 
Man darf daher nicht etwa mit Fr. Cramer Gesch. der Erz. I, S. 438, 
Anm. 1055, oder mit Heinrich Erklarung zu Juvenal’s Satiren 8. 36 
unter Berufung auf Horat. A. P. vs. 415 qui Pythia cantat | tibicen, 
didicit prius extimuitque magistrum, „dcm Sinne nach“ auch schon 
folgern, dass an der Stelle Juvenal’s Sat. I, 15 et nos ergo manum 
fcrulae subduximus, gerade nur die niederen Sehulen im Gegensatze 
zu denjenigen derRhctorcn bezeichnet waren. Bekannt ist vor Allen 
durch seincn Schiller Iloraz ais handfcrtig zum Schlagen (plagosus) 
und von besonderer schulmcisterlicher Scharfe (natura acerba) jener 
Orbilius Pupillus aus Benevcnt, der, nachdem er in seiner Jugend 
wissenschaftlichc Studien begonnen und dann Kriegsdienste geleistet 
hatte, eine Art militarischer Disciplin in seiner Schule geiibt zu haben 
scheint und ubrigens nicht ohne Anerkennung lange Jahre hindurch 
in Rom lebrte >)• Noch am Ausgange des Alterthums im vierten 
Jahrhundert n. Chr. herrschte, namentlich bei dem Elementarlehrer, 
die herkommliche Strenge. Ais der Enkel des Ausonius zum ersten 
Mai zur Schule gehen sollte, ermunterte ihn sein Grossvater, sich vor 
dem bosen Gesiclit des alten Grammatikers nicht zu furchten, auch 
nicht angstlich zu werden bei dem Geschrei und den schallenden 
Schlagen, nicht zu bangen vor der Ruthe oder dem Yorrath an

») Horat. Epp. II, 1, 70; Sueton. Je gr. etrhet. 9, p. 107 Reiffersch. fuit autem 
naturae acerbae non modo in antisophistas quos omni occasione laceravit, sed etiam 
in discipulos, ut et Horatius significat plagosum eum appellans, et Domitius Marsus 
seribens: Si quos Orbilius forula scuticaquo cecidit. Vergl. auch dieZeichnung 
eines Amtsgenossen bei Juvenal. Sat. XIV, 18 an saevire docet Rutilus, qui gaudet 
acerbo | plagarum stropi tu et nullam Sirena flagellis | conparat.
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Stocken oder der Lederkarbatsche. Sein Vater und seine Mutter 
hatten dies Alles auch durcbgemacbt und waren dadurch zu vortrcff- 
lichen Menschen geworden J). Nach dem Codex Theodos. XVI, 19, 1 
(Tom. V, p. 220) wurde noch von den reiferen Studirendcn jedcr, 
der sich nicht betrug, wie es die Wiirde der Wissenschaft fordertc, 
offentlich mit Pcitscbenhieben geziichtigt und nach Hause ontlassen. 
Nur dem Flcissigcn wurde der Aufenthalt in Rom bis in das zwan- 
zigste Lebensjahr gestattct.

Allerdings ist gelegentlich, gegcnuber einer solchen Unterrichts- 
praxis, auch anderswo ais bei den Theoretikern der Erziehung die 
Rede von der Biidung von Innen heraus. Es fehlt durchaus nicht 
an Sentenzen gegen den Stock, und dass man wider schlimme 
Knabenstreiche den Abscheu, nicht die Furcht aufbietcn miisse1 2); 
wie denn der Kampf zwischen dem mecbanischen und dem dynami- 
schen Verfahren in der Padagogik vielleicht ebenso alt ist ais der 
seit Aristoteles (Polit. VIII, 1 sqq.) fortgesetzte Strcit um den etbi- 
schen, den rein wissenschaftlichen oder den ganz realistischen Zweck 
derselben. Auch scheint man sich der Einsicht nicht verschlossen zu 
haben, dass nach dem beliebten Mechanismus der strengsten Zucht 
nur zu leicht Alter, Furcht und i\ufsicht des Erziehers jede Wahr- 
nebmung des eigentlichen Charakters eines jungen Manncs verhindern 
konnen, bis einmal spater sein Naturell offen sich kundgibt3). Es ist 
hier nicht unsere Aufgabe nachzuweisen, wie viel von diesem Scliul- 
betrieb aus dem romischen Alterthum in die christlichen Schulen der 

1) Vergl. Georg Kauftnann in Raumer’s Hist. Taecbenbucb 1869, S. 15; Auson. 
Jdyll. IV, 24 quamvis schola verbere multo inerepet sqq. Aiirel. Prudentius, Passio S. 
Cassiani vs. 27 sq. Doctor amarus enim discenti semper ephebo | nec dulcis ulli (ser. 
ulla) disciplina infantiae est. Derselbe Autor beschreibt die grausame Zuehtigung eines 
Knaben Perist. X, 696 sqq. in folgender grellen Schilderung:

vix haec profatus pusionem praecipit 
sublime tollant et manu pulsent nates, 
moi et remota veste virgis rerberent 
tenerumąue duris ictibus tergum seeent, 
plus unde lactis ąuain cruoris defluat. 
inpacta quotiens corpus attigerat salix, 
tenui rubebant sanguine uda vimina, 
quein plaga flerat roscidis liroribus.

2) Publ. Syrus, Prorerb. 31, ed. Wolfflin p. 94 peccandi oportet odium, 
non facias metum.

3) Terent. Andr. vs. 51 sqq. Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia, | liberius 
vivendi fuit potestas: nam antea | qui scire posses aut ingenium noscere, | dum aetas, 
metus, magister prohibebant? Sos. Itast.
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ersten wie der folgenden Jahrhun.derte sich forterbte, ohne dass, wie 
schon bemerkt, bis in die neuere Zeit und bis zur Bcgrundung einer 
eigentlichen Erziehungswisscnschaft eine sonderliche Milderung der 
uberkommencn Praxis eingetreten ware. ■ Lange nachdem Walther von 
der Vogelweide gesungen: Nieman kan mit gerten | kindes zuht be- 
herten, war in der deutschen Familie das Priigeln noch im Schwang, 
wahrend in Italicn das Schlagen sehr friih aufhórt und, wie Burckhardt 
(Die Cultur der Renaissance S. 318) versichert, ein siebenjahriges Kind 
keine Schlage mehr bekbmmt. Wie es dagegen im deutschen Schul- 
wesen in dieser Beziehung bis auf die Zeit Basedow'& herzugehen 
pflegte, ist bekannt genug. Lichtenberg Verm. Schr. I, S. 375 meint 
scherzhaft: „Von dem Birkenbaum gilt oft mehr, ais von den Kiinsten, 
das Ovidianische Emollit mores nec sinit esse fcros“, und gibt auch 
ebenda IV, S. 464 ff. „Etwas iiber den Nutzen und den Cours der 
Stockschlage, Ohrfeigen, Iliebe etc. bei verschicdenen Volkern.“ Aber 
noch fiir den Anfang unseres Jahrhunderts beglaubigt Heppe Gesch. 
des deutschen Volksschulwcsens III, S. 163, wie in der Rheinprovinz 
manch wandernder Schulmeister seine Budę auf irgend einer Scheunen- 
tenne eroffnete, wo dann abwechselnd bald Korn, bald Kinder ge- 
droschen wurden i).

Wenden wir uns nunmchr zu den weiteren allgemeinen 
Unterrichtsmittcln aus dem Bereiche der Disciplin, so treffen 
wir vorerst noch den Gegensatz zu Gehorsam und Autoritat, Tadel 
und Strafe, namlich des Lehrers Ermunterung und Beifall, Belo- 
bung und Belohnung des Schiilers; dann aber, meistens in unbe- 
wusstem Zusammenhange hiermit und aus aufkeimender Kraft ent- 
sprungen, edlen spontanen Fleiss und frischcn jugendlichen Wett- 
eifer. Da jedoch die Anwendung dieser Mittel vor Allem von der 
Umsicht und dem Takte des Erziehers und Lehrers abhangen soli, 
und nicht etwa von seiner Laune, so ist ein guter Erfolg in dieser 
Hinsicht so ziemlich bedingt durch die Persbnlichkeit desLehrers 
oder durch die Art und Weise, wie derselbe bald in Geduld und 
Sanftmut, bald mit Nachdruck und Ernst die Lernenden fórdert und 
in weiser Anwendung obiger Mittel dem Unterricht auch die nothige 
Frische und Freudigkeit wahrt.

Was man im klassischen Alterthum von den personlichen Eigen- 
schaften des Lehrers erwarten zu diirfen glaubte, soli in einem spateren

Vergl. iiberhaupt Jacob Grimm, KI. Schr. I, S. 226 iiber alte Schulbrauche 
?,auf die Ruthe schwbren, die Ruthe kiissen51 u. dgl.
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Abschnitt crortcrt werden; hier wird nur im Allgemeinen die Bedeu- 
tung der angegebenen, auch bei den Alten wohl gewiirdigten Unter- 
ricbtsmittel hervorgehoben.

Vor Allem wird von viclcn Sciten, gegeniiber der vorhin ge- 
schilderten Ilarte der Disciplin, wie sie in der Erziehung der Spartaner 
und besonders auch in den Schulen der Romer iiblich war, sowohl 
Eltern ais Lehrern Geduld anempfohlen, um die Entmuthigung des 
Zóglings zu verhiiten; desgleichen Enthaltsamkeit von Zank 
und Schelte, wenn sie eine Unart an ihm bemerkt hatten. So 
gab es von Cheiron, dem padagogischen Vorbilde des heroischen Zeit- 
alters, eine Darstellung, wie er seinen Zogling Achillcus mit mildem 
und freundlichem Ausdruck belehrt *).  In einem Fragmente des Sopho- 
kles* 2) ermuntert ein Erzieher die seiner Obhut Anvertrauten folgen- 
dermassen:

!) Phiiostr. Imagg. II, 2, ed. Kays. p. 408 zat uttozoptapoo et auraJ etteartv, 
etScńc non ó Xeiptov, ort rouę ttatSaę rouro petKiaaerat zai rpeęet paXXov r ró ydXa.

2) Stob. Flor. Append. p. 400 aus Joannes Damask.
Vergl. oben S. 49 die Verse Philemon’s bei Stób. Append. p. 402, dazu ein 

Fragment des Menandros bei Meinelce, Fr. Comicor. Graec. Vol. IV, p. 69 oó Xutto5vra 
Set | itatSapioy ópdoiju, aXXa zat tteidoura n. Aristot. Eth, Nikom. X, 1, 1 Otó ttatoeuouat 
rouę veou{ oiaxijovre{ (3ovrj zat Kuter).

Nun wir der Gottheit unsern Dank, wie sich’s gebiihrt, 
Entrichtet, lasst uns, Knaben, zu den Schulen jctzt 
Der Weisen hingelfn, um zu iiben Musenkunst. 
Allmalig wird hinzugcwonnen Tag fiir Tag 
Und immer Neues und noch Besseres erlernt. 
Denn etwas Schlechtcs auszuhecken, darauf mag 
Ein Jungę wohl von selber sich versteh’n; indess 
Das Gute, auch mit Lehrers Hiilfe, miihsam nur 
Erworben und nur miihsam festgehalten wird. 
Drum sei dies unsre Sorg’, ihr Knaben, fleissig sein! 
Wir wollcn nicht, wenn auch der Vater ferne weilt, 
Unwissend scheinen und der freien Bildung baar. 3)

Der romische Kaiser Marcus, der Philosoph, riihmt in seinen Auf- 
zeiclmungcn an einem Grammatiker Alexandros, dass derselbe es ver- 
standen habe sich des vielen Zankens und Scheltens zu enthalten 
(to avsitwtXijXTOv); er habe nicht Schiller, die einen barbarischen Aus
druck oder widerlichen Provincialismus vorbrachtcn, deshalb ausge- 
scholten (dvet§tarixcoę Ś7tikajJ$avsa&at), sondern mit feinem Takte (iitt- 
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8e$to>;) lediglich hinzugesetzt, wie es hiittc heissen sollen u. s. w. 
(Mark. Antonin, ed. Did. I, 10). Mancherlei Mahnungcn zur Nachsicht 
und Geduld mit den Fehlern der Jugend, der es eben an Erfahrung 
fehlt, finden sich in der erhaltenen Literatur; mit der Erfahrung des 
Alters wiirdcn sich die Jungen wohl anders gcbardcn, eben so gut 
wie die Alten, wenn sie noch einmal jung sein konnten *).  Aber auch 
mit Riicksicht auf den Er folg des Unterrichts iiberhaupt wird die 
Freudigkeit desLcrnens, verbunden mit einer gewissen Freund- 
lichkeit des Lchrers, ais bedeutungsvoll hervorgehoben. Ich ware 
allerdings der Ansicht, sagt der Redner Antonius bei Cicero de or. 
I, 58, 247, dass die Tugend den Menschen, wenn sie iiberhaupt 
methodisch (ratione, kunstmiissig) beigebracht werden kann, durch 
Unterricht und Ueberredung (instituendo et persuadendo), nicht aber 
durch Drohung und Zwang und Furcht (minis et vi ac mętu) einge- 
priigt werde. — Dieselbe Vorsicht und Schonung beim Unterricht 
empfehlen zu Gunsten eines mannlichen Charakters (suavSpta) auch 
die folgenden Verse1 2):'

1) Cf. Eurip. Supplic. 250 sq. r^papreo mćoisi 3’ dv8piuim>v tóSe | eve<m • suppuó- 
prp 8e tiuS’ operny, coli. Juvenal. Sat. VIII, 176 indulge veniam pueris. Eurip.
Suppl. 1085 sq. ri 8q PpoTOiaw ouz earw tóSs | veouc Sic elvai zai fćpOYtac au itdXw; 
Kecbt hiibsche Bemerkuugen iiber die Nothwendigkeit der Langmut beim Lehrer gibt 
noch in spatester Zeit Pseudo-Boetius de discipl. schol. c. 6, ed. Mignę II, p, 1235 sq.

3) Euripid. Suppl. 913 sqq. auch bei Stob. Flor. Tom. I, p. 2.
3) Noch in spater Zeit fordert Pseudo-Boetius ed. Mignę II, p. 1227, A vom 

Schuler: non sit autem scholaris dyscolus. Dicitur enim dyscolus quasi a schola 
,divisus

Ehrbare edle Zucht crzeugt auch edle Scham;
Denn schlecht zu werden, dessen schamt sich Jedermann, 
Der guten Unterricht genossen. Ja, mannhafter Sinn 
Wird anerzogen, wie das Kind nicht minder lernt 
Zu sprechen und zu fassen, was ihm unbekannt. 
Und was erlernt ist, nimmt man auch hiniiber noch 
In’s Alter. Also bildet eure Kinder gut!

Wie schatzbar nun auch eine gewisse Heiterkeit und Freudigkeit 
des Unterrichts erscheinen mochte3), so blieb man sich gleichwohl 
seiner ernsten Bestimmung bewusst und dass die Jahre der Schule 
fiir den Knaben die Zeit des Lernens und der Anstrengung sind. 
Das spielende Alter durfte durchaus nicht ein solches bleiben, und 
allenthalben wird vor einem bios spielenden Betrieb des Unterrichts, 
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etwa nach dcm dynamischen Prinzip im Sinne Basedow's, oder in 
starker Zuversiclit auf die Begabung des Zoglings, allen Ernstcs ge- 
warnt. Das Lernen ist zwar, bemerkt Aristoteles, in den meisten 
Fallen angenelnn; denn wie das Bewundern ein Verlangen enthalt 
zu erkennen, wodurch das Bcwunderte cin Gegenstand des Begebrcns 
wird, so liegt i n Lernen eine Versetzung in den natiirlicben Zustand, 
namlich in die Thatigkeit des Schtilers, welche gerade das Ziel des 
Lehrendcn sei*).  Allcin das Lernen ist auch bitterer Ernst* 2), und 
die Jugend lernt nicht etwa des Spiels halber (itat&aę svsxa) und lernt 
auch nicht spielend (ou itatCooat pau&cńwtsę). Man bildet sie also 
durch Anwendung angenehmer und unangenehmer Mittel3 *). Das 
Spiel ist ja nicht Lebenszweck, sein Zweck geht nicht auf etwas 
Kiinftigcs, sondern auf etwas Vergangenes, namlich auf die tiber- 
standenen Arbeitcn und Miihseligkeiten, von denen man sich durch 
das Spici erliolen will1).

1) Khet. I, 11; III, 10 ró yap pav9dvsw pa8tu)? Ąii rpóaet uaaw śan zrl.
2) pera Kuitr;? fdp i) pdfhjaic, Aristot. Polit. VIII, 4, p. 264 Gottl.
3; 8tó itatSeuouai r'ou? veou? oiazi^oure? ij 8o vig zai kuitig, Eth. Nik. X, 1, 1.
4) Polit. VIII, 5; Eth. Nik. X, 6, 6.
5) Vergl. Band I, S. 28 f, und die Erzahlung von dem diisteren (piaav8pu>TO^sa?) 

Herakleitos bei Diog. Laert. IX, 1, 3 duaymp^aa; 8’ etc ró Upóv -rfjc 'ApreptSo? peta
itai8iov ^ar p ay aXt£e' iteptardurroz 8’aóróz tulu Ti, a> zaziaroi, 9aupa-

Ctre; ecpr; • r} oó zpatrroz rouró itoteiz r; ped’ upu>v TtoZtreueaSai; Aehnlich von Aisopos bei 
Phaedrus Fab. III, 12.

6) Vergl. dariiber auch Fr. Pttrarch. de remediis utriusąue fortunae II, 41 dialog, 
de discipulo indocili ac superbo.

’) Multach, Fr. Philos. Gr. T. I, p. 348, no. 134 howtiom zaztarou y eiittrai 
•rraiSeuaai rrp veór>]ra • aur>] yap eari, rj rizret raj ^8ova? rauta?, śz r<Sv 7) zazótł)? yiutrai.

8J Multach, ibid. p. 3ób ćzouaiur? pżj itoYsety irai8t? dvtevre? oure ypappara pa9ouv zrX.

Zwar an den Spielen ihrer Kinder sich gelegentlich zu betheiligen, 
hielten auch ernste, gutgesinnte Manner nicht fiir unanstandig, wenn 
ihnen hauslichc Mussc und kindliche Stimmung solches erlaubten5). 
Aber in der Schule herrschten Ernst undStrenge; hier wurde tiichtig 
arbeiten gelernt. Denn es gibt kcincn Kbnigsweg in der Geometrie, 
sagte ein Spruch des Euklcides6). Nur durch Arbeit erwirbt man 
Wissen und Konnen. Das Allerschlimmste bei der Jugendbildung ist, 
nach Demokritos, die Leichtfertigkeit, welche alle die Annehmlichkeiten 
mit sich fiibrt, die das Laster erzeugen7). Das Missbehagcn und die 
Unlust am Lernen auf Seite der Schiller miissen bekampft werden; 
denn, wenn ihnen die Wahl frei stiinde, wiirden gar manche nicht 
einmal die Buchstaben erlernen8). Aber auch auf Seite des Lehrers darf 



cs nicht fchlcn an entschlosscncm Willen, an einer gcwissen Ilinge- 
bung und Spontaneitiit, wenn der Erfolg des Unterrichts moglichst 
gesichert sein soli1). Direkte Zwangmittel aber sind sorgfaltig 
zu mciden. Nach Platon soli die Form der Unterweisung von allem 
Zwange des Lernens frei sein; kein Freier soli irgend einen 
Unterrichtsgegenstand auf knechtische Weise erlernen, indem wohl 
die Anstrengungen des Korpers, wenn sie mit Gewalt vorgenommen 
werden, diesen um nichts schlechter machcn, im Geiste aber keine 
Wissenschaft, wenn sie mit Gewalt gelehrt wird, haften bleibt (<[0/3 
Se piatov ouóev eppovov galopa). Erziehen wir aber unsere Knaben 
mehr in freiem Spiele, dann werden wir auch besser zu beobachten 
im Stande sein, wozu ein jeder Anlage hat2). Wie fiir die Erwachsenen 
„saure Wochen, frohe Feste“, so sollten ernste Arbeit und heiteres 
Spiel auch fiir die Knaben angemessen wechseln, sie physisch und 
psychisch anspannen und in weiser Diatctik des Leibes und der Seele 
eine harmonische Gesammtstimmung sichern.

Aus dem Gesagten folgt unmittelbar der Schluss, dass die Alten 
in die personliche Tuchtigkeit des Lehrers und seiner Methode 
einen hohen Werth legten. Der Lehrer soli mit der rechten Milde 
und mit strenger Gerechtigkeit zu seinen Schiilern treten. Um allen 
Anschein von Parteilichkeit abzuwehren, soli er unter Umstiinden, 
wenn es um Schiller sich handelt, die ihm personlich nahe stehen, 
lieber seinen Collegen die Entscheidung iiberlassen3). Gelindigkeit 
und Sanftmut diirfen die in der Handhabung der Gesetze nbthige 
Strenge nicht hindern, aber die Bestrafung, mag sie in Worten oder 
Thaten bestehen, darf auch nichts Beschimpfendes in sich haben. 
Hochst wichtig ist auch die richtige Handhabung des gewohnlichen

9 Jamblich. de Pythag. vita XXX, § 183 ap<potepu>v ydp Sei fiouXope- 
T>;v eitiatateiav ywes&ai, ópoicuc roO re dpyjwro; zai tu>v ap^opevu>v, waitep zai tac 

paOigseic rac ópfhuę -fwopć/aę ezojaiioc oe:v e<paaav fwea&ai, apęotep<Bv [3o’jXo~ 
pev<i>v, tou te 8t8dazovtoc zai tou pav&dvovtoę- avrtteivovroę fap óttorepou 
S^itote riuv eipt]peviuv ouz dv eirireXea&^vat zatd rpóiroti tó ttpozeipe^ou epfov. Stob. Flor. 
Append. ex Joann. Damask. IV, p. 411 Gaisf. ez tu>v ’Aptato£evo'j nuOayopizou artoipd- 
oeu>v eipaazov 8e zai rac pa&^aeię ttaaacru)v re etttarv]pu>v zai tuiv re^vuiv, raj pev ezoo- 
aiouc opftac te eivai zai etc reXoc aipizveiaftai, rac Se azousiouc <paóXouc re zai areXeic 
■pvw8ai.

De rep. VII, p. 537, A; vergl. auch p. 535, C itoXu yap roi paXXov dito8eiXi<Sai 
ijiuyai ev iayupotc padr;paaiv rj ev yupyaaioic- oizeiótepoc ?ap aóraic ó itóvoc, iSioc 
aXX ou zowie <uv peta tou oiópatoc xrX.

3) Aristot. Polit. III, 11. p. 107 Glittl. aXXa prjv eiaaYovtai ye etp’ eaurouc ol iarpol 
zapvovrec aXXouc iarpoóc, zai oi naioorpi^ai yup^aCópeyot naioorpipac, <óc o u 8uvapevot 
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Eifers bei Anfangern*)-  Durch den Lehrer eben soli die Freudig
keit und Frische des Unterrichts ermoglicht undsollen die vorhandenen 
Krafte so verwendet werden, dass die Schuler dem Lehrer auch etwas 
zu Danke machen und ihnen selbst die Schule nicht verleidet wird2). 
So heisst es schon bei Platon von einer solchen Persbnlichkeit in 
Absicht auf Musik: ron diesem Mannę liesse ich mich sehr gerne 
ausfragen und ohne den mindesten Widerwillen belehren3). Und vor- 
trefflich ist wiederum, was Quintilian II, 4, 8 ff. hieriiber vorschreibt: 
Vor allen Dingen und besonders fiir den Unterricht von Kna
ben ist ein trockener Lehrer (magister aridus) zu meiden, ebenso 
wie bei noch zarten Pflanzcn ein trockener und aller Feuchtigkeit 
entbehrender Bodcn. Sie werden sonst alsbald niedrig (humiles), 
blicken gleichsam zu Bodcn und wagen sich nie iiber die alltagliche 
Rede zu erheben. Magcrkeit gilt ihnen fiir Gesundheit, ihre Urtheils- 
kraft ist vielmehr Schwiiche, und wahrend sie meincn, es geniige von 
Ichlern frei zu sein, verfal!en sie gerade in denFehler, dass sie auch 
leer sind an Vorziigcn. Darum soli mir die Reife selbst ihre Zeit, 
und der Most in der Kufę nicht sogleich den herben Wcingeschmack 
haben: nur dann wird er sich halten und durch Alter gewinnen. 
Auch das vcrdient erinnert zu werden, dass die Knaben bei a Hz u 
gros ser Strenge der Vcrbesserung (nimia cmendationis seve- 
ritate) bisweilen nachlasscn (deficere): sie vcrzagen namlich, werden 
verdriesslich (dolent) und cmpfinden zuletzt Hass und, was das Scliad- 
lichste ist, wahrend sie Alles fiirchten, unternehmen sie nichts (nihil 
conantur). Dahcr soli dann der Lehrer am meisten sich freundlich 
zeigen (iucundus), damit die sonst von Natur harten Mittel durch seine

9 Seneca Ep. 108, 23 haec retuli ut probarem tibi, quam vehementes haberent tirun- 
culi inpetus primos ad optima quaequc, si quis exhortaretur illos, si quis inpelleret, 
Vergl. oben S. 99.

9 Cic. de or. I, 30, 134 tum Crassus arridens: quid ccnses, inquit, Cotta, nisi 
studium et ardorem quendam amoris? siue quo quum in vita nihil quicquam egregium, 
tum certe hoc quod tu expetis nemo unquam assequetur. II, 21, 88 volo enim se 
eflerat in adulescente fccunditas sqq. auch von Quiutilian erwahnt Inst. or. II, 4, 8. 
Vergl. auch Seneca de tranquiil. an. 6 małe respondent coacta ing*enia  sqq. De 
ira II, 21, 9 pertinebit ad rem praeceptores paedagogosque pueris placidos dari. 
Proximis adplicatur omne quod tenerum est et in eorum similitudinem crescit. De 
benefic. V, 25 ex.tr, inest interim animis voluntas bona, sed torpet, modo deliciis ac 
situ, modo offlcii inscitia. hanc utilem facere debemus, nec irati relinquere in vitio, 
sed ut ma gis tri patienter ferre offensationes-puerorum discentium, 
memoriae labantis.

3) Lach. p. 189, A xai rjSujt av 8ętraCoqjrqv óitó tgu roioótou, xat oux dv 
[iav$dvujv.
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schonende Iland milder werden; er mag Einiges loben, Manches hin- 
gehen lassen, auch mit Angabe des Grundes andern, durch eigene 
Zusatze in besseres Licht setzen u. s. f. Wenn Knaben etwas allzti 
Freies oder Ueppigcs gewagt, pflegte ich zu sagen, dass ich dies fiir 
jetzt zwar lobe, es werde aber eine Zeit kommen, wo ich dasselbe 
nicht erlaubcn wiirde. So freuten sie sich ihres Talents, 
ohne dass ihr Urtheil auf Irrwege gerieth *).

Auf diese Wcise soli also den Zbglingcn ihrRecht werden noch 
che sie sich dcsselben bcwusst sind. Die bedenklichen Ergebnisse 
ubrigens eines blossen Zwanges und des starren Mechanismus ais 
Unterrichtsmittcl sind schon friihcr durch die Beriicksichtigung der 
Individualitat und z. B. auch durch jene Anekdote von einem puni- 
schen Lehrzwang S. 39 hinlanglich angedeutet worden.

Nunmehr sind noch die beiden Ilaupthebcl des Unterrichts, 
namlich Fleiss und We tteifer, bczichungswcise Belobung und 
Auszeichnung der Schiller im Allgemeinen zu wiirdigen und in 
ihrer Bedeutung auch fiir griechische und romische Bildung nachzu 
weisen.

Was zuerst den Fleiss betrifft, so finden wir ihn in den ver- 
schiedensten Wendungen und Angaben ais cin hochst wichtiges Un- 
terrichtsmittel bezeichnet. Fleiss und Ausdauer obsiege zuletzt, ent- 
wickle und scharfe den natiirlichcn Verstand, ersetze sogar riclfach 
den Mangel an natiirlicher Begabung; Arbcitsamkcit mache iiberhaupt 
das Gliick des Menschen aus. In einem Fragment des Euripides2) 
ist die Mahnung ausgesprochcn:

Nicht magst du ohne Arbeit gliicklich sein; der Miih’n
Sich zu entschlagen, ist dem jungen Mann ein Schirnpf.

Der Fleiss gewlihrt seinen Freunden mehr Geschenke ais die giitige 
Natur, sagte Epicharmos; und nach Demokritos waren diejenigen, die 
durch Uebung (aazłjotę) trefflich werden, zahlreicher ais solche die 
es von Natur sind3). Euenos behauptete desgleichen, langandauerndc 
Uebung schaffe den Menschen eine andere Natur1)- Lernen ist ein

1J Et ingenio gaudebant et iudicio non fallebantur. Vergl. auch Plin. Ep. VIII,
21, 1 Ut in vita sic in studiis pulcherrimum et humanissimum esistimo severitate tu 
co m i tatemquc miscere, ne illa in tristitiam, haec in petulantiam excedat.

Stob. Flor. II, p. 4, 23 Kprjaaatę.
3) Stob. Flor. II, p. 8, 54; p. 9, 66.
4) Poet. I.yr. Gr. ed. Betgk p. 475, 9 <pr]p’. rtokuyptwóp pelerrp epeva'.,

y.ai dv9piLraia'. -Ae'jTuiaav <pua tv ebat. Fleiss im allgemeinen Sinn ist
STtoj3q = studium, ais fleissige Uebung peketi], daher ptktrav --- studiren, im Studir- 
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Wachsen des Geistes, nach Empedokles (Stob. Flor. IV, p. 401); an 
den Ausspruch des Protagoras (ibid. II, p, 18, 80), dass Fleiss und 
rationeller Unterricht sich wechselseitig bedingen und erganzen, wurde 
bereits erinncrt S. 59. Mannigfach ist bei Griechen und Romern die 
Gnomę des Archilochos wiedergegeben, dass Arbcit und fleissiges 
Miihen den Sterblichen Alles schaffe *). Noch am Ausgange des 
Altcrthums und mit den letztcn Nachkliingen klassischer Biidung wird 
bei Boetius im sechsten Jahrhundert unserer Zcitrechnung diegesammte 
Biidung des Menschen auf seinen Fleiss und Perfcctionstrieb zuriick- 
gefuhrt2).

Nichts ist uns Menschen dringender vonnothen ais die Zeit, 
sagten die Lehrer der hellenischen Jugend3). Nur durch Anstrengung 
reift die Jugend heran und wird der Charakter. Dies ist allgemeine 
Ansicht unter den Griechen, wenngleich in der Ausbildung selbst, 
ganz im Sinne jener Worte des Perikles bei Thukydides (II, 39 extr. 
oben S. 22), je nach der Eigenart der Volksstammc verschiedene 
Wege eingeschlagcn wurden. Darin liegt eben die schwere Bedeu- 

zimmer weilen; ais Lust zur Arbeit ętlom-aa. Letztere ist iiberhaupt charakteristisch 
fiir Atben und Attika, so lange ein behabiger Mittelstand bis gegen Ende des pelopon- 
nesischen Kriegcs sich behauptete, mit einer sclilichten und cinfachen Diat ohne ab- 
stumpfende Nabrungssorgen und cura peculi, aber auch ohne Loxus (oben S. 46). 
Diligentia ist Griindlichkeit. Genauigkeit; rergl. die oben S. 25 erwahnte klassisclie 
Stelle von der diligentia bei Cicero de or. II, 35, 148 sq.

*) itmra Ttóvo; rejyei 8vqrot{ pelerrj re J3po-etrj, yergl. die Ekliirer zu llorat. Serm. 
I, 9, 59 nil sine magno | vita laboro dedit mortalibus, und Ilesiod. epp z. qp, vs. 303 
rep Se Seoi vepea<hst zai avepeę, oę zev depyóc | iqlq. vs. 306 aol S’ep-pa esr<» pś-pta 
zoap.siv zrl. und die allbekannten Verse 289 ff. rqę 8’ dperiję wpiera (kol rcpoirapodkv 
e8i]zav zrk. Die schonen Sentcnzen des Menandros (Stob. Flor. IV, p. 402), aus Phile- 
mon (ibid. p. 402) und das Sprichwort pekerq ypovta8eia’ sic <puoiv zaOiararai 
(ibid. p. 401). Ferner Xenoph. Memor. II, 1, 20 al pśv paStoupylai zai ez rou itapaypijpa 
rj5ovat oure 'A'/’} emarqpqv d£tokoyov oó3epiav epicotouaw zrk. ibid. 28 ruiv yip ovrray 
apa8<óv zai zakmv ou3ev aveu itóvou zai śittpekeiac Oeot SiSóaaw dv8pcóito'.c. Vergl. 
auch Des. Erasmi Adagg. cd. Basil. 1528. p. 204 zu dicendo dicere discunt: latius 
patet adagium, namque ad cuiusvis rei peritiam, quam potissimum usiis suppeditat sqq. 
Dazu das franzosische Sprichwort a force de forger on devient forgeron. lind iiber den 
moralischen Werth des Fleisses yergl. Seneca Ep. 52, 6 quaedam ingenia facilia et ex- 
pedita, quaedam manu, quod aiunt, facienda sunt et in fundamentis suis oecupata, 
itaque ego illum feliciorem dixerim, qui nihil negotii secum habuit. hunc quidem melius 
de se ineruisse, qui malignitatem naturae suae yicit et ad sapientiam se non 
perdu.zit, sed extraxit.

2) Cf. Boetii opp. ed. Mignę, Tom II, p. 433.
3) Diog. L. VII, 1,23 pq5evóę 8’qpac (ekspsy ó Zqv<uv) ourru; eiyai śyJeetc <ó; 

/póvou. 
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tung des Hippokratischen Spruches Ppa/uę pev o (Sto;, gaxpr) 8s tj 
Te/ył] (vita brevis, ars longa, cf. Lukian. Ilermot. 1). Wie Solon 
dachte auch Sokrates, dass man zum Lernen niemals zu alt sei, dass 
Lernen und Erkenncn nicht eine Vorbildung zum Leben sei, sondern 
das Leben selbst und was allein demselben Werth gebe. Durch Er- 
kenntniss taglich besser zu werden und Andere besser zu machen, 
crschicn beiden ais die eigentliche Aufgabe des Menschen (E. Curtius, 
Griech. Gesch. III, S. 91). So verglich Diogencs die Erziehung der 
Knaben mit der Arbeit der TbpferJ); gleichwie diese den wcichen 
und biegsamcn Lehm zurichten und ihm eine bestimmte Form geben, 
ibn aber nicht mehr bilden kbnnen, sobald er einmal gebrannt ist, so 
sind auch diejenigen, die in ihrer Jugend nicht durch Anstrengung 
geschult worden (6td 7tovtov KatSaY<uYT;&EVTEę), im fertigen Zustand 
(teZsioi) nicht mehr umzubildcn. Wegen dieser Bedeutung fiir Cha- 
rakterbildung riihmt sich bei Lukianos im Timon c. 3 2 die Armut 
fllevia), wie sie den durch Woblleben verweichlichten Reichthum 
(IlkooToę) der Weisheit (Socpta) und dem Fleisse (Ilóvo;) iibergeben 
und ibn dadurch zu einem tiichtigen und hochgeschatzten Mannę ge- 
macht babo. Platon soli den Jiinglingen wiederholt einen guten Ge- 
brauch der Zeit an’s Herz gelegt und sogar jede Vor!esung mit den 
Worten geschlossen haben: Sehct wohl zu, dass ihr eure miissigen 
Stunden gut anwendet2).

Ais Fordorungsmittel des Fleisses galt in der Regel dic einfache 
Belobung des Schiilers; nur selten und erst in der Praxis spaterer 
Zeiten findet sich eine Belohnung von der Art, dass sie mit den 
Schulpramien an unsern Unterrichtsanstaltcn verglichen werden kann. 
Wie der Tadel, sollte auch ein Lob nur mit Maass ertheilt werden; 
vor haufigem und ubermassigem Lobe wird eindringlich gewarnt, und 
zwar nicht bios durch Miinner der padagogischen Theorie. Der Lehrer 
sollte eben darin sparsam sein, weil auch iibertriebener Beifall ebenso 
an Werth verliert und kaum mehr beaćhtet wird wie unablassiges 
Riigen und Tadeln3). Allerdings bedarf das Kind einen bestimm- 
ten Beifall der Eltern und Lehrer’); soli es ja doch merken, ob es

<) Vergl. oben S. 29.
2) Plutarch. do sanit. tuenda VI, 513 R.
3] Eurip. Herakleid. 202 sqq. zat yap ouv ó rt i cp & o v ov | kiav óitatMSiv sari, 

itoklazię Se | zauróę (3apuv$e'i{ o i 3’ a y a v atvoup.svoę.
Xenoph. Memor. II, 1, 31 tou 8i navto)v ljSiarou azoóaparoę, sttalvou 

asauriję, avqzoo? et z-}.. ibid. 33 zat ol pśv veot rotę ru>v rtpea^urepwM eitatvotę 
■/atpouotv, ot lepatrepot ratę T<bv rtpatc aydW.OYTat.
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gut gehandelt habe oder scblecbt. Allein von jenen Uebertreibungen 
im modernen Schul- und Institutsbetriebe wie Meritenzeichen u. dgl., 
wusste man im Alterthume nichts. Wohl aber wird uns gclegentlich 
angedeutet, wie man in einfachcr und natiirlicher Wcise braven Kin
dera eine Freude zu machen nicht unterliesst). Dass es indessen in 
der spateren Periode auch nicht an mancherlei Unfug in dieser Be
ziehung feblte, vcrrath uns der Einblick in eine Schule der rbmischen 
Kaiserzeit, welchen Quintilian eroffnet II, 2, 9 ff. Da lesen wir nam
lich : Durchaus unstatthaft ist fiir Knaben die Ausgelassenheit, wie sie 
in sehr vielen Schulen stattfindet, bei der Belobung eines Mitschiilers 
sich zu erheben und aufzuspringen (exultare); ja auch das Zeugniss 
der Jiinglinge, wenn sie Zuhorer sind, soli massig sein. Dann wird 
der Schiller von dem Urtheile des Lehrers abhangen und glauben, 
dass der Vortrag gut war, welcher dessen Beifall erhalt. Vollends 
jene durchaus verkehrte Gewohnheit, die sogar gute Lebensart (humani- 
tas) genannt wird, alles Mogliche zu loben, ist sowohl unanstandig, 
theatermassig und strcng eingerichteten Schulen fremd ais auch die 
verderblicbste Feindin der Studien. Donn iiberfliissig scheinen Sorg
falt und Miihe (cura ac labor), wenn das Lob fiir Alles was nur so 
in den Tag hinein geredet wird schon in Bereitschaft ist. Auf das 
Gesicht des Lehrers also miissen sowohl die welche zuhoren ais auch 
der Yortragende selbst ihre Blicke ricbten; denn so werden sie unter- 
scheiden was Lob und was Tadel verdient; so wird der eine durch 
die eigene Stiliibung Fertigkeit, der andere durch das Zuhoren Urtheil 
gewinnen. Aber jetzt ist man geneigt und gleich bei der Hand, bei 
jedem Satzschluss nicht nur beifallig sich zu erheben, sondern sogar 
seinen Platz zu verlasscn (excurrere) und unter unanstandigem Auf- 
springen Beifall zu rufen. Diese Gefalligkeit erweist man sich wech- 
selseitig, und darauf beruht das Schicksal eines Uebungsvortrages 
(declamatio). Daher die Aufgeblasenheit und die eitle Einbildung von 
sich (vana de se persuasio), die so weit geht, dass die jungen Leute, 
aufgeblasen von dem Liirmen ihrer Mitschiiler, wenn sie von dem 
Lehrer weniger Lob erhalten, selbst von diesem eine iible Meinung 
hegen.

i) Lukiau. ttepi rtapau. 13 ort zai tou; ev ezewaię tale ti)(vdie irpozóitrovtae oi na- 
tepec zai prjrśpee touroie rtpórai paktara, otę zali’ ijpźpav zai róv itapaatrov • xak<b« 
ńi’ ćypa<j)sv ó itaie, keyoMue, 8óre aórui ęayeir oóz eypa^o o p & u> ę, Jd>rs. 
ojto ró updypa zai evttpov zai ev rtpmpta peya <paiverai. Beispielo von Entziehung einer 
Lieblingsspeise, sog. „Carenz“ gewisser Institute, flnden sich auch bei Liban. III, p. 442 j 
IV, p. 869, ed. Reisk.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 8
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Allcrdings wird uns in dicscn Wortcn cinc rhetorische Schule 
fiir die Rciferen geschildert, eine „Wortmuhle“, wie Mommsen das 
nennt. Allein wer wiisste nicht, dass auch schon auf den untercn 
Stufen ganz analogc Mittcl und Mittelchcn zur Anwcndung kommcn, 
um mit dem „gliinzenden und friihreifen Talentc“ diescs oder jcncs 
Schiilers bei Priifungcn und Schaustcllungen vor dcm gebildeten Pub- 
likum Erfolgc zu erzielcn? *)

1) Beachtenswerth sind iibrigens unter obiger Rubrik auch inanche Stellen bel 
sotelien Kirclicnvatern, die noch auf antiker Bildung fussen und iiber piidagogisclie Be- 
griffe wie titawot und ipóyoę. vo'jStre~v und łiriitXqmiv u. dgl. mitunter vortrefflicbe 
Bemerkungen aufweisen ; z. B. Klemens Alexandr. Tom. I, c. 10, p. 322 ed. Stahel', 
Augustinus de civitate Dei V, 13 do amore laudis, <pui cum sit vitium ob boc sirtus 
putatur, quia per ipsum witia maiora eohibentur sqq.

2) T^SuJroy azojłpa ó Jitawos, Xenoph. Hier. 1, 14; Memor. II, 1, 31.

Am meisten wird bekanntlich der Fleiss durch den Wetteifcr 
der Schiiler selbst gcfbrdert. Wenn sie schon Lob aus des Leh
rers Munde gern horen1 2), so werden sie durch den gemcinsamen Eifcr 
und durch ein sittlichcs Ehrgcfiihl, das im Gegensatze zu dcm unsitt- 
Jichcn Ehrgeiz in der Erziehung von hoher Bcdeutung ist, noch weit 
mehr und nacbhaltiger angetrieben sich herrorzuthun und in die 
Wettc mit den Altcrsgenossen gcltcnd zu machcn. Ganz natiirlich 
musste daher der Wetteifcr oder die Aemulation auch in der antiken 
Erziehung ais Untcrrichtsmittcl eine grosse Rolle spielen. Iliezu 
kommt aber nocli, dass bei den Hellenen uberhaupt das agonistischc 
Element in der Bildung und im offentlichen Leben einer ungemeincn 
Geltung und Pflegc sich erfrcute, wic dies Band I, S. 186 ff. E83 ff. 
hervorgeliobcn ist. Wohl galt ihnen der Fleiss ais der Vatcr des 
Ruhmes {itdvoi euzZetaę TiatrjpJ; allein ein einfacher Kranz, ein Laub- 
zweig, eine wollenc Bindę, Symbole des Sieges, waren die „Wcrth- 
preise". Donn mit dcm Eifcr der Griechen fiir ihre religiosen Schau- 
sp:elc und burgcrlichcn Wettkampfe hatten niedrige Sclbstsucht, Ehr- 
und Gcwinnsucht wenigstens in der besseren Zeit ihrer Entwickelung 
nichts gemein. So spricht es aus Perikles bei Thukydides: Nur dic 
Bcgicrdc nach Ruhm altcrt nicht (II, 44 to yap <pcXÓrtpov ayr'p«>v 
póvov); so der rbmischc Dicbter Iloraz in Bcwundcrung der Ilcllcncn 
(A. P. vs. 323 s<].):

Geist bat dic Muse den Griechen verlich’n, den gerundeten 
Ausdruck

Ilat sic den Griechen vcrlieh’n; sic strebten allein nach dem 
Ruhmc.
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Gleichgiltigkeit in dieser Beziehung war den Hellenen nierecht 
verstandlich und wurde meistens schlimm gedcutet oder ais eine Schrullc 
philosophischcr Sekten zur Seite gelassen. Wold aber galten uberall 
Liebe zur Anstrengung (<ptkoKovta) und Lust am Wettstreit (<piAovstzta) 
und glanzten insbesondcre unter den hervorragenden Eigenschaften 
der SpartanerVon Themistokles und Aristeides, den beriihmtcn 
atheniseben Staatsmannern, wird erzahlt, sie hatten in ihrer Jugend 
gemeinschaftliche Vormiinder (e7tt-poKOuę) gehabt und waren deshalb 
auch zusammen unter einem gemeinsamen Lehrer erzogen und aus- 
gebildet worden. Aber schon ais Knaben haderten sic gleichwohl 
mit einander (żaraataCengh) und von don friihcsten Jahren bis zum 
aussersten Lebensalter blieb es fiir beide bei diesem Wettstreit* 2).

<) Piat. Alkib. I, c. 18, p. 122, D et 3’ au e&eWjsetc etc atotppoaótnp re xot't xos- 
ptóryjra dtcopie^at xai eó)tepetav xa't euxoXiow xai peY<xXo<ppoaóv>]v xat eóta$tav xal av3peiav 
xai xapreptav xat ętXoitovtav xai cptkoripiac ta; Aaxe 3 atpov taiv, -itaiSa av 
ijp^aato aauTOv nasi rotęTOtoóroię. Plutarch. Lysand. c. 2 to p.ev ętXórtpov xai <ptXó- 
vetxov ex riję Aax<uvtx?Jc napepewe ttatSeiac eyYevópevov xa't ou3ev rt peya ypd] ęuatv 
ex TOUTOU ać-tda9at. Daher anssert Cicero Tusc. disput. II, 20, 46 von der spartanischen 
Kuabeugeisselung: Tuue, quum pueros Lacedaemone videris excipientes gravissimas 
plagas et ferentes silentio, si te forte dolor aliquis pervellerit, exelamabis ut rnulier? 
non constanter et sedate feres? Fieri non potest, natura non patitur. Audio. Pueri 
ferunt, gloria duet i.

2) Ailian. V. II. XIII, 44; vergl. auch iiber Schuifreur.dschafteu Band I, S. 209 f. 
dazu Corn. Nep. Attic. 10, 3.

3) Sueton. de gratnm. et rhet. c. 17, ed. Reiffench. p. 113: M. Verrius Flaccus 
libertinus docendi genere inasime inclaruit. Namquo ad exercitanda (Reiff. excitanda) 
discentium iugenia aequales inter se committere solebat, proposita non soluni 
materia quam scriberent sed et praemio quod victor auferret. Id erat Iiber aliquis 
antiąuus, pulcher aut rarior. Dieser Mann war wohl der erste, olfentlich (an der Pa’a- 
tina) mit einem Gehalto von 100,000 Sesterzien = 10,000 fi. angestellte Lehrer.

Isokrates, der gefeierte Lehrer der Beredtsamkeit, soli zuerst 
den Wettcifcr unter seinen Schiilern durch zweckmassige Lobspriiche 
und monatliche Preisc besonders angeregt haben. Indesscn findet sich 
iiber solche Ehrenprcise im engeren Sinn oder Schulpriimien eine 
bestimmte Angabe erst in der Zeit des Augustus. Nach Suctonius 
soli namlich Verrius Flaccus, ein Frcigclassener in Rom, fiir seine 
besten Schiiler Belohnungen ausgesetzt haben, die in alten, seltenen 
Schriften bestanden. Derselbb sei auch von Augustus zum Lehrer 
seiner Enkel erkoren worden3). Schulpreise setzte auch Scrtorius 
aus zu Ośca in Spanien, wo er um das Jahr 75 v. Chr. die Sbhne 
der yornehmsten spanischcn Familien gemeinschaftlich im Griechischen 
und Lateinischen unterrichten liess und die Fleissigen mit goldenen 

8*
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Halsketten beschenkte, wie sie die Kinder der reichen Romer trugen <)• 
Auch gemeinschaftliche Priifungen kennt erst die Kaiserzeit. 
Eine Priifung der athenischen Epheben in makedonischer Zeit, wie 
sie bei Plutarchos erwahnt wird findet sich auch auf einer der neu- 
aufgefundenen Ephebeninschriften im I, Band der neugriechischen 
Zeitschrift Philhistor ais aitó5si$tę vor der PouZij bezeichnet, ist jedoch 
an Ietztercr Stelle nur von militarischer Bedeutung1 * 3). Mehr Aufschlusse 
erhalten wir dagegen iiber verschiedene Recitationen reiferer Schuler, 
z. B. dass bei den Athenern am Feste der Apaturien Gedichte vorge*  
tragen wurden4); dass auch die Eltern der Schiiler zu solchen Reci
tationen eingeladen wurden5) und dgl. worauf wir jedoch erst im dritten 
Bandę dieses Werkes naher einzugehen haben.

1) Plutarch. Sertor. 14.
2) Quaest. Symp. IX, 1, ed. Did. p. 898.
3) Verhandlungen der Wiirzb. philolog. Gesellsch. 1862, S. 19. 23; Ditteriberger 

De epheb. att. p. 56.
4) Piat. Tim. c. III, p. 21, B.
5) Cf. Pers. Sat. III, 47, und O. Jahn, Comment. ad Pers. p. 152.
6) Vergl. Imm, Kant, Ueber Padagog. herausgeg. -von Dr. Rinck, Konigsb. 1803, 

8. 126.
Doderlein's Reden I, 189. 238.

ej Stob. Flor. App. p. 407 śx ruw ’Api<Jr<ovo{ 'Opouopctair;.

Wie stark nun auch in neueren Zeiten denkende Manner gegen 
die Aemulation, wie sie nicht selten kiinstlich unterhalten und ganz 
besonders in den ehemaligen Convikten der Jesuiten angewendet wurde, 
sich ereifern und ihre Bciziehung wo moglich ganz beseitigen mbchten6), 
so bleibt sie dennoch immerhin ais Ausdruck eines tieferen Bediirf- 
nisses fiir strebsame Knaben ein berechtigtes Unterrichtsmittcl, vor- 
ausgesetzt, dass ein solches Wetteifern und Ringen nicht ais unsittliches 
Uebeł auftrete, nicht ais extrcme und nicht zu entschuldigende Ehrgier 
sich auszubreiten suche. Wenn man iiberhaupt sehr vcrschiedene 
Motive des Fleisses und Wetteifers erkennen soli: Liebe zum Gegen- 
stand, Gefiihl der Pflicht, Aussicht auf Belohnung, Furcht vorStrafe; 
und wenn dem ersten nur die vorziiglichen Talente, dem zweitennur 
die edlen Naturen folgen, wahrend die Mehrzahl durch die beiden 
letztgenannten Motive getrieben wird7), so bleibt es ja doch immer 
Aufgabe des Lehrers, darnach die einzelnen Untergebenen zu beur- 
theilen und demgemass zu behandeln. Kiimmel, sagten die Alten, 
muss man unter Aussprechen von Verwiinschungen saen, dann wachst 
er prachtig; und die jungen Leute miissen durch Neckerei gewitzigt 
werden, so werden sie tiichtig8). Und der Philosoph Lykon, ein
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beredter und im Unterricht wohlerfahrcner Mann, that den Ausspruch, 
fur die Knaben sei eine Zugabe von Ehrgefiihl und Ehrbegierde ge
rade so nothwendig wie Sporn und Zugel fiir die Pferde1). Alles 
was durch Rubin und Glanz sich bemerkbar macht, pflegt nicht aus 
der Ruhc, sondern aus Kampf und Wettstreit zu entspringen, lasst 
Isokrates den Sparterkonig Archidamos sagen2).

1) Diog. Laert. V, 4, 65 ecpaaze ydp itapejeityftat rotę itaial trp aiid> "zat 
<ptXoripiav <ó? to~{ ittiroię puuraa zai yaXwóv.

Isokr. Arch. VI, 104 ai yap śiti<pdvetai zai Xap7tpórqreę ouz ez rqę ^ouyia; aXX’ 
sz t&v ay <uv u)v ppsaSai <piXouatv, cf. XV, 209 sqq. Cicero pro Archia 11 trahimur 
omnes studio laudis et Optimus quisque maxime gloria ducitur, Tuscul. disp. I, 2, 4 
honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria; iacentque ea semper, quae 
apud quosque improbantur seqq.

3) Eurip. Hercul. fur. 674 sq. pi] per apouaiat ] aiei o' areędvotaiv ebp.

Das also waren im Allgemeinen die Mittel des Unterrichts, wie 
sie auf der Grundlage einer harmonischen Entwickelung des Menschen 
in der ethischen und musischen Biidung zur Anwendung kamen, dereń 
echt menschliche und nationale Triebkraft in Dichtung und Kunst 
(toitjot;) wie im biirgerlichen Leben (irpa&ę) so herrliche Friichte ge- 
zeitigt hat, dass von dem kostlichen Ertrag genossen werden kann bis 
auf den heufigen Tag, und dereń Werth fiir die Sittlichkeit auch der 
rómische Dichter tief empfand, ais er zur Jubelfeier der Stadt am 
Tiber in den Wechselgesang der Jugend das Gebet einlegte Di, probos 
mores docili juventae 1 dereń wohlthuender Preis aber sammt dem Lobe 
strebsamer Jugend und musischer Biidung cinst am Abbange derBurg 
Athens gesungen ward vom dramatischen Chor, dem Euripides ais 
eigenen Herzenswunsch unterlegte die Worte:

Bleibt mir, Musenverachter fern, 
Stets sei mir die Stirn umkranzet!3)

§ 5.

Die Netliode des Unterrichts im engeren Sinn
(to 3t3aaxakixov, ratio docendi).

Methode und Gang des Unterrichts konnen selbstverstandlich 
auch bei den Alten nur aus der Kenntniss der Gegenstande des Un- 
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terrichts und aus den Angabcn iiber die bei deniselben hauptsiichlich 
aufgcbotcnen Gcistestliiitigkcitcn des Lehrers und seiner Sehiiler er- 
schlossen und gcwiirdigt werden. Nachdem aber im Bisherigen die 
allgcmeinen Grundsatze des Unterrichts und seiner wicbtigstcn pada
gogischen llulfsmittcl zur Betrachtung gekommen sind, handelt es sich 
numnebr darum, all die Mittel des eigentlichen Unterrichts 
und die gcwbhnlichen Formcn dessclben, wic sie durch Anwcndung 
der vcrscbicdencn Mittcl sich ausbilden oder auch durch die Natur 
des Lehrobjektcs bedingt sind, aus den Quellcn zu schopfen und, 
soweit es bei der Liickenhaftigkeit der hierher gehorigen Angabcn 
uberhaupt moglich ist, unter dem iiblichen Begriff einer Technik oder 
Methode des Unterrichts zusammenzustellen.

Nur darf man an dieser Stelle nicht etwa den Nachweis erwar- 
ten, dass schon im klassischen Alterthum auch ein solcher Gegensatz 
in der Methode, wie wir ibn mit Analyse und Synthcse zu bezeichnen 
gewohnt sind, in heftigen Kampfen kund geworden sei, gleichwie in 
der padagogischen Bewegung und der Wissenschaftslehre der neueren 
Zeit. Wir miissen nun einmal bei dem bekannten Zustande der Ueber- 
liefcrung, wenn wir nicht immerdar Gefabr laufen wollen entlegene 
und fremdc Einrichtungen, wie es die hier in Frage stehenden sind, 
ganzlich zu missdeuten und unrichtig aufzufasscn, unsere gewohntcn 
Anschauungen zuriicktretcn lassen, um alle Vorliebe und Voreinge- 
nommenheit abweisen zu konnen. Es ist auch weder moglich, auf 
Grund jcner Andeutungen sofort von einem Gegenstand zum andern 
zu schreiten, um leichter zu einem gefalligen Ganzen zu gelangen, 
noch diirfen wir in den rerschiedenen Lehrobjekten vornweg und 
ausschliesslich das Einfache und Allereinfachste ais unzweifelhaften 
Ausgang wahlen und betonen. Indessen braucht sich der Leser des- 
halb nicht zu beunruhigen; bei aller Nothwendigkeit der analytischen 
Vorbereitung des culturgeschichtlichen Materials im Einzelnen und 
Kleinen, dereń Reiz obenan steht fiir den Verfasser, liegt immerhin 
das rolle und lebendige Ganze der Synthcse, gleichsatn ais Wieder- 
schein der gesammten antiken musischen Bildung zu Grunde, um un- 
befangen gegenuber dem heutigen Unterrichtswesen unsern Ergebnisscn 
aus dem alten Betrieb Ausdruck zu gonnen. Also diirfte sich durch 
die rorausgegangene Analyse der Einzelheiten spater auch der Unter
richt in den einzelnen Gegenstanden in seinem hauptsachlichen Gange 
nachweisen lassen, das ist die gcnetische Methode fiir den Lehr- 
betrieb im engeren Sinn.

Vor Allem hat eine Methodik des Unterrichts gar sehr auf die 
Anzahl der Schuler Riicksicht zu nchmen. Je nachdem es sich 
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um die Unterweisung eines einzelnen Schiilers oder nur wcniger 
liandelt, wie in dem gcwbhnlich sogenannten Privatunterricht, oder 
aber einer erheblichen und selbst iibergrossen Anzahl, wic in den 
meisten unsercr offcntlichen Schulen, crlcidcn selbstvcrstandlich auch 
die Mittel und die Formen des Unterrichts, ebenso die im vorhcr- 
gehenden Abschnitt erwahnten Maassrcgeln der Zucht ais indirckte 
Untcrrichtsmittel, bedeutendc Abandcrungen. Sie kbnncn zum Thcil 
nur in modificirter Weise, zum Theil auch gar nicht angewendet 
werden. Es wird darum unsere Aufgabe sein, wcnngleich das Ver- 
haltniss zwischen óffentlichem und Privatunterricht erst spater bei der 
Frage nach der alten Schulgesetzgebung gena-uer crortert werden 
kann, hier in Absicht auf die Methode des Unterrichts diese Frage 
zu beriihren.

Dass man nun auch im Alterthum eine geringe, wenn auch 
nicht allzu geringe Zahl von Schiilern fiir wiinschenswerth im Sinne 
des methodischen Unterrichts erachtete, lasst sich ziemlicli sicher nach- 
wcisen. Ein Gesetz Solon’s bestimmte die grbsste Zahl von Schiilern, 
welche in einer Schule vereinigt werden konne, cf. Aeschin. adv. 
Tirnarch. § 8 sqq. Band I, S. 215 ff. Die Zahl sollte weder zu gross 
sein, weil sich in diesem Falle die lndividualitat fast gar nicht beriick- 
sichtigen lasst und der Unterricht selbst ungemcin erschwert wird *),  
noch auch zu klein, weil es sonst durch den Mangel der Yergleichung 
Einzelner auch an richtigem Wetteifer und lebendigem Lerneifer 
mangelt. So erzahlt uns Philostratos einen Fali, in welchem fiir einen 
schwachen Jungen vier und zwanzig Spielkameraden ausgesucht wur- 
den, um die Nnmen der Buchstaben des Alphabets zu tragen und so 
dereń Erlernung zu ermoglichenAbgesehen jedoch von blossen 
Andcutungen ist es Quintilian, der diesen Punkt eingehender erortert. 
Vergleicht man insbesondere, was er in seiner bekannten Auseinander- 
setzung iiber die Vorziige des offentlicnen Unterrichts vor dem priva- 
ten, im zweiten Kapitel des ersten Buches, beibringt, so gelangt man 
zu der Ueberzeugung, dass er im Grunde bei seinen Vorschriften eine 
ansehnliche Schiilerzahl voraussetzt. Allerdings ist er selbst fort-

1) icollot pafhpai zpsirrOMsę 8t3aozd).<uv, Antbol. Gr. ed. Jacubs II, p. 372,no. 176 ; auch 
bei Cic. ad div. IX, 7 citirt; cf. Fr. Pctrarch. de remed. utriusąue fort. I, 81 quod si 
discipuli plures sunt, cumulatior flt congeries laborutn, verti huc illue eto.; Desid. 
Erasmi Adagg. ed. Basil. 1528, p. 721.

2) Philostr. Vit. Sopli. II, p. 240 ed. Kaps. śizivotav rai 1 2 HpióSig $uvrpetfsw
aóroi rerrapaę itaiSat zai eizoaw taijlizaę <uvopaap.evouę airó rd>v ^p ap.paru>v, tva 
śv rotę rd>v irai3u)v óvópaai za ypappara dvdfzrję aórip peZtruJro.
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wahrend bemiiht einem einzigen Schiiler, namlich seinem Musterzog- 
ling und kiinftigen Redner, alle Maassregeln des Unterrichts anzupassen, 
so dass er in dieser Ilinsicht ganz gut der Meinung derjenigen sich 
anschliessen konnte, die dem Privatunterrichtc das Wort reden, weil 
der zukiinftige Lehrer, wer er auch sein mogę, seine Zeit freigebigcr 
Einem widmen konne, ais wenn er diesclbe unter Mehrere theile1). 
Doch bekampft er gerade vom didaktischen Standpunkte aus entschie- 
den die letztere Meinung, dass der Privatunterricht besser sei, weil 
Einer auf Einen mehr Zeit verwenden werde (ibid. 9 in studiis magis 
vacabit unus uni). Vor allen Dingen, fragt er, was steht denn im 
Wego dass dieser Eine, wer er nun ist, auch mit dem zusammen sei, 
welcher in Schulen unterrichtet wird? Wenn sich aber auch beides 
nicht vereinigen liesse, so zoge ich doch das Licht der ehrenwerthesten 
Yersammlung (conventus honestissimi) der Dunkelheit und Einsamkeit 
vor, Denn jeder gute Lehrer hat seine Freude an einem zahlreiclien 
Besuch (frequentia) seiner Schule und bałt sich eines grosseren Kreiscs 
von Zuhorern wiirdig. Dagegen achten es gewohnlich die Geringeren, 
im Bewusstsein ihrer Schwachę, nicht unter ihrer Wiirde sich an 
Einzelne zu binden (haerere singulis) und gewissermassen den Dienst 
der Padagogen zu versehen. Angenommen aber, dass es Jemandem 
entweder durch Gunst oder Freundschaft oder Geld gelange, einen 
iiberaus gelehrten und unvergleichlichen Lehrer in seinem Hause zu 
haben, wird dann dieser den ganzen Tag mit Einem hinbringen wollen? 
oder kann es irgend eine so anhaltendc Aufmerksamkeit des Lernen- 
den geben, dass sie nicht wie die Sehkraft der Augen durch bestan- 
diges Hinsehen ermiidet wiirde? zumal da man beim Studiren weii 
mehr auch allein sein muss...............das was Einzelnen gelehrt werden

I, 2, 2 liberalius tempora sua impensurus uni videtur ąuam si eadem in 
p 1 u r i s partiatur.

muss, kann darum auch Mehreren zukommen (per plures ire possunt 
etiam quae singulis tradenda sunt); das meiste aber ist von der Art, 
dass es mit Einem Wort an Alle zugleich gelangt. Ich will gar 
nicht anfiihren die Aufgabe von Themen mit der Disposition und die 
Mustervortrage der Lehrer der Beredtsamkeit, bei welchen jedenfalls 
eine noch so grosse Anzahl von Schiilern (quantuscumque numerus) 
zugegen sein kann, und doch wird jeder das Ganze mitnehmen. Denn 
die Stimme eines Lehrers reicht nicht wie eine Mahlzeit fiir eine 
grossere Anzahl weniger aus (minus pluribus sufficit); sondern wie 
die Sonne spendet sie Allen gleichviel Licht und Warme. Auch 
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wenn der Grammatiker von dem Spracbgebrauch und iiber Fragen 
seiner Wissenscbaft bandelt, wenn er Gescbicbten erziiblt, Gedichte 
erklart, so konnen das so Viele lernen ais da zuboren. „Aber beim 
Verbessern und Vorsprecben (emendatio praelectioque) stebt docb eine 
grossere Schiilerzahl im Wcge.“ Sei dies immerhin ein Nachtbcil 
(und was hat in allen Beziebungen unsern Beifall ?), wir werden ihn 
bald durch Yortheile (commodis) aufwiegen. Ich will jedoch nicht, 
dass man den Knaben dahin schicke, wo er vernachlas- 
sigt wird. Ein guter Lehrer wird sich nie mit einer grosseren 
Scbulerzahl belasten ais er zu iibernebmen im Stande ist (quam ut 
sustinere eam [turbam] possit) ...... gewiss wird jeder in den Wis- 
senscbaften nur einigermassen Gebildete des Knaben an welchem er 
Eifer und Anlage erkannt hat auch zu seinem eigenen Ruhme sich 
besonders annehmen (peculiariter fovebit). Wenn nun aber 
grosse Schulen zu meiden sind (wiewohl ich auch damit noch 
nicht iibereinstimme, wenn namlich der Lehrer ein solches Zusam- 
menstrbmen [concurrere] verdient), so folgt daraus noch nicht, dass 
Schulen iiberhaupt zu meiden sind.

So sehen wir denn nicht nur aus diesen ausgehobenen Bemer- 
kungen, sondern iiberhaupt. aus allem was Quintilian weiterhin iiber 
die Bedeutung des Wetteifers der Schuler, des guten Beispiels, einer 
gewissen Classification u. a. geltcnd macht, auch aus den Erlebnissen 
seiner eigenen Knabenzeit, dass man im damaligen Unterrichtswesen 
den Sporn der Aemulation unter einergrosseren Schiilerzahl wohl 
zu wiirdigen wusste, aber auch die Nachtheile der Ueberfullung 
einer Schule. Doch erschien gerade die wechselseitige Einwirkung 
der Schuler auf einander ausserordentlich bedeutsam, jene jugendliche 
Kameraderie im guten Sinne, die leicht von den wichtigsten Folgen 
fiir die ganze Entwickelung eines Individuums begleitet ist1).

1) Band I, S. 208 ff. und oben S. 115. Dazu L. Fricdldnder, Darstellungen aus 
der Sittengeschichte Roms, I, S. 120. Anonyni. in Meinek. . Fr. Com. Gr. Vol. IV, 
p. 668, fr. 284 -ppuie yśpimi fkujijacw łjSiaripi eyei, | -naft itaiSi zrX. Pseudo-Boetius de 
discipl. schol. c. 4 ed. Mignę, Tom. II, p. 1231, C.

Es begreift sich, dass vermoge des antiken Bildungsprinzips wie 
der gymnastische, so auch der musische Unterricht friihzeitig einen 
agonistischen Charakter erlangen und ausbilden musste, wenn auch 
jene Begtinstigung und kiinstliche Steigerung der Aemulation zwischen 
den vier Wanden, wie sie in gewissen Instituten der neueren Zeiten 



122

zu Zwccken der Schaustellung angewendet wird, erst fiir die Pcriode 
des Verfalls erweislich ist. Wlederum ist es Quintilian, der sein Ideał 
eines Redners aus denselben guten Griinden, aus denen er bffcntlichen 
Unterricht verlangt, von Jugend auf vor erschlaffender Einsamkeit 
und Menschenscheu bewahren zu miissen glaubt. Der Geist, bemerkt 
er I, 2, 18 ff. muss stets angeregt und gehoben werden, wahrend er 
bei solcherAbsonderung ermattet und in dem Schatten 
gleichsam einrostet; oder im Gegentheil, er wird aufgebla- 
sen von eitlem Diinkel. Wie ware es auch anders móg- 
lich, da der welcher sich mit Niemandem vcrgleicht, 
zu viel auf sich selbst bałt (nimium tribuat sibi) .... Ich rede 
nichts von den Freundschaftsbundnissen, welche bis zum Greisenalter 
von der festesten Dauer sind und durch das Band einer hoheren 
Weihe zusammengehalten werden. Denn es ist ebenso heilig in den
selben Studien ais in denselben Gottesdienst eingeweiht zu werden. 
Wo soli aber der Knabe das was man geselligen Takt (sensus com- 
munis) nennt, sich aneignen, wenn er sich von der Gesellschaft ab- 
sondert, die nicht allein den Menschen, sondern auch den stummen 
Thieren so natiirlich ist? Ferner kann er zu Idause nur das lernen 
was an ihn selbst, in der Schule auch das was an Andere gcrichtet 
wird. Er wird da taglich Vieles billigen, Vieles verbessern horen; 
es wird ihm nutzen wenn die Tragheit eines Andern gescholten und 
die Thatigkeit gelobt wird; durch Lob wird Nacheiferung (aemulatio) 
erweckt werden; er wird es fiir schimpflich haltcn dem Gleichen 
nachzustehen, und fiir schon Aeltere zu iibertreffen. Alles das 
weckt den Geist (accendunt omnia haec animos); und mag auch 
der Ehrgeiz (ambitio) selbst ein Fehler sein, so ist er doch oft die 
Quelle von Tugenden. Nicht ohne Nutzen ist auch die Einrichtung 
welche meine Lehrer trafen; wenn sie namlich die Knaben in Klassen 
vertheilt hatten, liessen sie die Einzelnen in einer nach ihren Geistes- 
kraften bestimmten Reihenfolgc sprechen, und so kam an einen Jeden 
die Reihe des Vortrags friiher, je nachdem er weiter vorgeschritten 
zu sein schien. Hieriiber nun wurde ein Urtheil abgegeben: dort 
war dann fiir uns ein machtiges Ringcn nach dem Preis, und gar 
Fiihrer der Klasse zu sein (ducere classem) galt bei weitem fiir das 
Schonste . . . . So weit ich es mir selber bewusst sein kann, mbchte 
ich behaupten, dass uns dies weit mehr zum eifrigen Stu
dium der Beredtsamkeit angefeuert habe ais die Ermah- 
nungen der Lehrer, die Aufsicht der Piidagogen und die Wiinsche 
der Eltern. Sowie den gereifteren Fortschritt in der Wissenschaft 
die Nacheiferung befordert, so ist den noch zarteren Anfangern die 
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Nachahmung von Mitschiilern, cbendarum weil sie leichter 
ist, angemessener ais die des Lehrers.

Bei solcben Ansichten iiber den vortrefflichen Einfluss, den der 
gleichzeitige Unterricht Vieler und uberhaupt die Oeff en t li cli k ei t 
auszuliben vermag, ist es sehr erklarlich, dass eine Unterweisung 
Einzclner oder einer zu geringfiigigen Schiilerzahl gelegentlich auch 
ohne besondere padagogisch-didaktische Veranlassung getadelt oder 
auch verspottet wird. Ais man den Stifter der kynischen Schule, 
Antisthenes, fragte, warum er nur wenige Schuler hatte, erwiedertc 
er: Weil ich sie mit rohem Stocke fortjage *)■ Diogenes betrat ein- 
mal eine Schule, und ais er zwar viele Musen, aber nur wenige 
Schuler erblickte, sprach er zum Lehrer: Mit den Gottern hast du 
viele Schuler1 2). Ais der Physiker Straton vernahm, dass Menedemos 
weit mehr Schuler habe, bemerkte er, man brauche sich dariiber nicht 
zu wundern, dass diejenigen zahlreicher sind, die bios ein Bad nehmen, 
ais jeno die sich zum Ringkampfe salben3).

1) Multach, Fr. Philos. Gr. II, p. 288, no. 78 on dfpią aórouę śz{3aXX<» pdj38<u, 
dagegen Fiest man bei Diog. Laert. VI, 1, 4 (p. 134 ed. Did.) on ap-pupea. auroó;pd(3S<u.

2) Multach ibid. p. 322, 49 ouv tkerę, ecprj, St§aozaXs, itoXXouę pafhjraę eystc, bei 
Diog. L. VI, 2, 69 (p. 149 ed. Did.). Das zweideutige ouu Seoic erklart sich am besten 
aus der Fassung, weiche dieselbe Bemerkung auderswo erhalten hat. Bei Athen. VIII, 
p. 348, D wird namlich von dem Kithardden Stratonikos erzahlt: JiSaazuri yap ziOaptorat, 
siteiSi] nu oi5aazaXei«p ei^tv śwśa pL sizóiaę nuv Mojaćuu, to5 Se ’Ar:óXXcu'ioę |ńav, 
paihjrat Se Suo, ituv9avopevou nvó{itóaouę śśyoi pathpaf, lepy Suv rotę Oeotę SiuSeza. 
Vergl. auch Anthol. Gr. Append. 385 vom Rhetor Aristeides, dem zu Gebote standen śtrra 
pa8ł]rai, resaapeę ot roiyoi zai rpia aui}iśXXia.

3) ei TtXeioveę eiaiv oi Xoueadat dśXovte; nfiv aXei<peo9ai ^ouXopśvu>v, Plutarch, de 
tranguill. anim. 13, p. 573.

4) Cf. Pseudo-Boetius de disc pl. seliol. c. 6, ed. jWipne, Tum. 11, p. 1235 extr.

Wie die Erfahrung lehrt, entwickelt sich eben dadurch, dass 
alle, Lehrer wie Schuler, dasjenige thun was im Interesse der ganzen 
Schule Torgeschricben ist, in kurzer Zeit eine allgemeine Ordnung, 
eine gewisse 1’iinktlichkeit im Kommen und Gchen 4), eine Ge- 
sctzlichkeit und Gesetztbeit in allem Thun und Lassen, die 
in intellektueller wie in sittlicher Beziehung auf das vortheilhafteste 
wirkt und auch oben S. 79 unter den indirekten Unterriehtsmitteln 
von uns bereits angedeutet wurde. Alles hiingt ja bekanntlich davon 
ab, dass ein Gemeinsinn fiir Aufrechthaltung der Oidnung bei allen 
Betheiligten vorhanden ist; dass durch den festen Willcn des Lehrers 
geleitet die Schuler das Gute und Zweckmassige friihzeitig selber 
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wollen und durch ihre Selbsthatigkeit die Hindcrnisse des Unterrichts 
wegraumen. Je mehr und je eifriger dies geschieht, desto hóher ist 
der padagogische Werth aller Veranstaltungen anzuschlagen, die man 
gewohnlich unter dem Ausdruckc Disciplin begreift und mit dereń 
Handhabung der Lehrer durchaus vertraut sein muss, wenn sein 
Wissen ein Kdnnen sein und iiberhaupt seine Lehrkunst den rechten 
Erfolg haben soliJ).

Die Schuler miissen also vor Allem lernen wollen, das ist, 
ihr Wille soli gelautert und gestarkt werden, dass sie auch gerne 
hbren und aufnehmen. Nach den im vorhergehenden Abschnitt er- 
orterten Grundsatzen hat schon die Familie und die hausliche Er
ziehung die Aufgabe den Willen zu bilden und durch elterliche 
Autoritat den Gehorsam des Kindes zu erzielen. So ist denn, auch 
nach den Ansichten der Alten, das Erste beim Unterricht, dass die 
zu Unterrichtenden horen wollen, dass sie schweigen. Daher 
jener Pythagoreische Spruch: Schweigsamkeit ist begierig zu horen, 
womit in der Schule des Pythagoras das Schweigen bezeichnet wurde, 
das den Neulingen wahrend der ersten fiinf Jahre auferlegt war2). 
Der Philosoph Z^non ausserte gegen einen vorlauten Jiingling: Darum 
hatten wir zwei Ohren und einen Mund, auf dass wir mehr horen 
und wenig reden mochten3). Von dem Sokratiker Aischines wird 
erzahlt, er habe mit fiinfzehn Jahren (petpdxtov) das Schweigen fiir 
schbn erachtet und habe hartnackiger geschwiegen ais die ehernen 
Bildsaulen 4). Und in einem Bruchstucke von Menandros heisst es: 
Wenn du etwas nicht weisst und es gerne von Jemanden erlernen 
mochtest, so merke dir, was das Erste ist beim Schuler: Schweig
samkeit5). Diese Selbstbeherrschung des Jiinglings, die Kunst zu 
schweigen, galt deshalb auch ais Erziehung fiir sich und ais eine 
Art Prób es ch ule, und die derbsten Aeusserungen und Zurecht-

<) Seneca Ep. 108, 3 idem, inąuit (Attalus), etilocenti et discenti debet 
esee propositum: ut ille prodesse velit, hic proflcere.

2) eyepo&ia dzo'JSTizóv, Multach, Fragm. Philos. Gr. II, p. V; Gellius N. A. I, 9, 5 
hi prorsus appellabantur intra tempus tacendi audiendiąue azouarizoi sąą. Seneca Ep. 
29 nulli enim nisi audituro dicendum est. Einiges Fakfische liegt wohl diesen Berich- 
ten zu Grunde; die Zahl der fiinf Jahre hat auch bei Jamblichos eine mysteriose 
Bedeutung.

3) Diog. Laert. VII, 1, 23; Stob. Flor. II, p. 43, no. 19.
4) Stob. Flor. App. p. 402; cf. ibid. p. 405.

6) ró rou p.ałhqTOu itporray, ś/e t>jv Menand. ed. Did. p. 72, no, 180, cf.
ibid. p. 97, no. 359 pty' esri xip8o{, ty StSaazeadai 
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weisungen entfallen gelegentlich fiir die Vorlauten und Schwatzhaften J), 
wahrend im cntgegengesetzten Falle beharrliches Stillschweigen ais 
Cbarakterfestigkeit hochlich belobt wird. So erzahlt uns Plutarchos 
in der Abhandlung iiber die Geschwatzigkeit einige hochst bczeich- 
nende Beispiele, wovon wir nur das folgende anfiihren wollen. Be- 
kanntlich nahmen in friiheren Zeiten die Romer ihre Sbhr.c, so lange 
sie practcxtati waren, mit in den Senat, in Absicht auf dereń prak- 
tische Ausbildung2), bis diese Sitte spater auf besondere Veranlassung 
abgeschafft wurde. Gegen Anfang des zweiten punischen Krieges 
gcschah es namlich, dass der romische Senat aus Mangel an Zeit einen 
Beschluss vertagen musste und deshalb seinen Mitgliedern Stillschwei
gen iiber die Verhandlung auferlegte. Nun waren aber, gemass dem 
crwahnten Brauche, auch die Sohne der Senatoren, die das Knaben- 
alter noch nicht iiberschritten hatten, zugegen gewesen, und die neu- 
gierige Mutter eines jungen Papirius (der deshalb auch den Beinamen 
praetextatus davontrug) fragte denselben nach den Beschliissen des 
Rathes. Auf die Antwort des Knaben, dass er schweigcn miisse, wird 
sie natiirlich noch begieriger und setzt ihm durch Drangen und Drohen 
so lange zu, bis er mit der Nothluge herausplatzt: Der Senat habe 
dariiber debattirt, ob es niitzlicher und fiir das Staatswohl erspriess- 
licher sei, dass ein Mann zwei Weiber besitze, oder dass die Bigamie 
im umgckehrten Verh;iltnisse eingefiihrt werde u. s. f.3). Die romi- 
schen Knaben sollen jedocli in Folgę dieses Vorfalls das Rccht den 
Senat zu besuchen verloren haben.

Achnlich galt in Sparta der Grundsatz, durch Uebung im 
Schweigen die Jugend zu bilden, an biindige Antworten und Schlag- 
fcrtigkcit im Rcden zu gewohnen. Ebenso wurde, wie schon erwahnt, 
im Bundę der Pythagoreer eine monchisch strenge Schweigsamkeit 
den Novizen auferlegt. Um von den analogen Einrichtungcn in dcm 
genannten Vereinund in Sparta selbst hier abzusehen, z. B. von gemein- 
samer Lebensordnung, Syssitien u. a. so ist jcnes Schweigen, das man 
einfaltig genug auf eine geheime Religion gedeutet hat, natiirlich mit 
der Uebung im Gehorsam zusammenzubringen, der hier auf specula- 
tivem Gebiet zum Autoritatsglauben werden musste, wie er in dem

Ein drastisches Beispiel fiilirt an Diog. Laert. II. 17, 127 (p. 64 ed. F. Did.) 
von Menedcmos: psipaziou zara8pasuvouśvo'j eirre p.sv oó8ćv*  Xa(2ó>v zapęoc 3tśypacpev 
się ToJSatpo? ■nepawopswj <r/rjpa' eu»ę ópa>vT<ov ittźvt<uv a'jvsv -ó petpazioM ri]v u{3pw artł]X- 
Xcćp). Yergl. auch p.syaXr] itaiSsuaię a«oitq xtX. Anthol. Gr. ed. Jacobs II, p. 293, 46.

2) Im Theater wieś ihnen Augustus eigene Platze an, Sueton. Aug. 44.
3) Cf. Macrob. Sat. I, 6, 19 sqq.
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Ausdrucke auToę e<pa sich kundgibt. Auf kritisch-literarischem Gebiete 
fuhrte in der alexandrinischen Periode ein solchcs Gebahren von 
Schiilern von selbst zu einer popularen Autoritatsstupiditat, die z. B. 
in den Begriffen des Correkten und des Fchlerlosen (a3ia7rainov, 
aStałtTwata = Unfeblbarkcit) im grammatischen Schulbctrieb sich breit 
machte1). So heisst es denn unter anderm: Wer einer wohledlen 
und koniglichen Erziehung theilhaftig wird, lernt vor allem schweigen 
und dann erst reden. Die spartaniscbe Jugend durftc sich kaum ein 
unniitzes Wort erlauben, jede Aeusserung sollte einen ticferen Sinn 
und einen reifen Verstand verratben. Diese Einsylbigkcit (Ppa/u- 
Zoyta) sollte naturlich auch die Pracision im Thun und Lassen fordem, 
wie ein stechender Gcdanke, gleichsam ais gchaltvoller Kern in weni- 
gen Worten hervortreten, wobei auch die Derbheit nicht eben ver- 
schmiiht wurde. „Man scharfte die Auffassung und den richtigen 
Blick, man iibtc den Mutterwitz, wenn man die Knaben zwang sich 
schnell zu fassen und stets ohne Umschweife den Hauptpunkt jeder 
Frage zu suchen. Diese Uebung und Scharfung des Yerstandcs sollten 
die Manner den Jiinglingen und Knaben zu Theil werden lassen, 
indem sie ihnen durch ihre Gesprache zeigten, wie man die Dinge 
aufzufassen und zu bchandeln habe, indem sic ihnen Fragen zu schneller 
Behandlung vorlcgten. Nicht nur, dass die Manner den Uebungcn 
der Knaben beiwohnten, diese wurden auch liaufig zu den Syssitien 
der Manner mitgenommen, um hier dereń Gesprache zu horen und 
dereń Fragen kurz und priicis zu beantworten" (Max Duncker, Gesch. 
der Griechen II, S. 391.)2). Von dem vielen Treffenden und Witzi- 
gen im Reden und Antworten (a-t<opuXta) sind manchc Beispiele er- 
halten, wie bei Ilerodotos V, 51. Uebrigens war die schlagende Kurze 

1) Plutarch. Num. c. 8 zai piav Mousav ioitój zai Stacpapóuttuj toioaze aśj3ea9at 
touę 'Piupaioję, Tazitav irpoaayopeóaaę, otov ationr;Xqv r[ eveav óitsp eiuat Sozei r»]v Ilu&a- 
■pp£iov drtopvr)poveuo\roę e^epudiay zai ripmuroę. Vgl. auch Lukianos Vit. auct. 3 ti Sś 
petd trp optuj zai np itautaetiau; dazu bei Muller, Fragm. Hist. Gr. Tom.
III. p. 317 die Notiz iiber Timagenes (aus Suidas): śziteatuu 8ś ayokłjj Sta tó 
napp ł] aiaari)? «ivai zrX.

*) Plutarch Lyk. c. 19 ttJ itoXXT) jsiuiitż) touę rtaiSaę drtocptlef pat izo u { zai 
'irtTcaiSrjpewję upój rat azozpiaeię prp/avd>psvo;, se. ó Auzoupyoę. c. 20 ei&iJouTO yap 
pq5śrtote ypijaflai roi Xóycu Tttpiśppoę pr]5s dtptśuat <po)vrjv, irjtij ouz apuiOYerauj śfyet twój 
Setupia? dęiau 8tdvoiav. De garrul. cd. Did. I, p 612 oi yap euyeuouę zai [3aaiXizijc t<p 
óvrt itatSeiaj tu/óvreę rtpuitou atfdv, eira XaXc:v pa^&auouat. Ebenda p. 608 oJ itai 
atturta' itóXX' syet arpj zaXd, und p. 6 8, c. 17 die interessante Werthschatzuug der 
lakouischen Rede: tó aepoóu zai tó aytou za! tó puatqpi<u3ej t5)ę auinriję ztX. Thukyd.
IV, 17. Dazu Cicero de or. III, 35, 142 malim equidem indisertam prudentiam quam 
stultitiam loquacem.
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des Ausdrucks urspriinglich cin Erbtheil des ganzen dorischen Stam- 
mes und namentlich auch den sonst vielfach ii bel beleumundeten 
Argivern eigen J). Dass aber mit diesem Spruchwitz in spaterer Zeit 
vielfacb eitel Koketterie gctrieben wurde, ist bckannt genug. Sokrates 
verglich die spartanische Redefcrtigkeit mit dem Wurfspiessschleudern 2), 
weshalb Neucre sogar einen Zusammenhang der „gedrangen Kernrede*  
der Spartaner mit der Gymnastik nachweisen zu konnen vermeinten3).

Dagegen auf offenc und freimiitbige Reden der Jugend wird 
anderwarts, auch aus padagogischen Griinden, ein hoher Werth ge- 
legt. Wollte man diese Offenheit aus der Erziehung beseitigen, so 
ware dies, nach einem Gleichnissc des Sokrates, wie wenn der Welt 
die Sonne genommcn wiirde4). Wenn aber, nach hellcnischer Ansicht, 
cin edler Charakter ein Zeichen edler Abstammung ist, so ist insbe- 
sondere dieser Freirnut ais ein kostbares Gut edler Geschlechter 
zu betrachten5). Ein solclier Adel, seyeusta, ist dann freilich nach 
dorisch-spartanischer Auffassung jede Tugend, namlich Blirgertugend, 
nicht Menschentugcnd, und geradezu identisch mit itai5sia6).

Was nun die Methode des eigentlichen Unterrichts7) 
anbelangt, so ist hicrbei, da es sich nicht um Lernen ohne Bewusst- 
sein handclt wie beim Gehen- und Sprechcnlernen des Kindes, son
dern um ein solches mitganzem oder mindestens mit halbem Bewusst-

') Vergl. Hermann-Stark, Griech. Privataltertb. 8. 46.
2) Piat. Protag. p. 343, A.
3) So in seiner iiberschwangliehen Weise Pr. Otto Heinrich Jiiger, a. a. O. 

S. 235. Unter G 6the’s Spriichen in Prosa flndet sieli auch der, dass natiirliche Menschen 
sich besser auf den Lakonismos rerstehen ais eigentlich Gcbildetc.

4) Stob. Flor. I, p. 286, 48 oute ez tou zóapou tóv ńXiov oure ez tiję itatSeia; 
apteov ri]v itapprpiau, cf. Multach, Fr. Phil. Gr. 1, p. 488, no. 52

5J Piat. Menex. p. 237, B dyaSot 8’ ś^eyozto Sta to <puvat eą dpatkui ztX. Pseudo- 
Plutarcli. rtepi naiS. ap. c. 2 zaXó; itappijaiaę Sijaoupó? eu^eyeta.

G) Cf. Aristot. Polit. IV, 6 pap eupeveid eativ ap^aioę nXouto{ zai apetij zrX. 
Oben S. 3.

’) tó 8t3aszaXtzóv, docendi modus, ratio, Piat, de legg. VII, p. 813, B pou- 
otziję to 8i8aazaXtzóv zrX. p. 803, A router/ 81 autńv 6t8aazaXia zai rtapaSoaic 
XtYĆoS)u> ró peta touto, ttva tpórtou yp»] zai oiattui zai itóre irpatrew szasta aur<i>v. p.812, 
B to itpooijzov yetpat tiję te 8t8aazaXiaę ztX. Gorg. p. 455, A Ą prjtopizT] apa, ói{ 
eotze, ttei&ouę SrjptoupYÓę eati Ttiareuttziję, aXX’ ou 8 tS a azaXtz ztX. Soph. p. 229, E 
tijc ev rolę Xóyotę 818 aazaXtzi; ę pev rpa^Jtepa tię śoizeo óSóę eloai ztX. Plutarch. 
opp. mor. p. 406, E <ftXoaoęia Se ró aatpeę zai 8i3aazaXtzóv dazaaapeur; paXXov tó 
ezTrXf,ttov. Ilermog. 3'.8aazaXizwrepov -pap ea~ou8aaa rat repa; a<pr)YŹ]aaa9ai, modo magis 
pracceptorio artes tradere.
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sein, ais erstes und wichtigstes Erforderniss diejenige Kunst 
oder Thatigkeit des Lebrers zu bezeichnen, die den Geist des Ler- 
nenden zu wecken und wachzuhalten geeignet ist.

Schnellc Fassungsgabe, Lcrnbegierde und Gcdacht- 
niss charakterisirt das geistige Erbtbcil der Hellenen; ibre innere 
Begabung entspracb der ausseren Harmonie ihres Daseins, und etbische 
Bcsonnenbeit in allen Vorkommnissen des Lebens von den Anfangen 
der Erziehung bis zur hbebsten Entwickelung biirgerlicher Freiheit 
durebdrang ihr ganzes Wesen mit massvoller Sitte, wovon uns ein 
schones Spiegelbild nocb erbalten ist in ihren Leistungen in Kunst 
und Poesie *).

1) Yergl. Hermann-Stark, Griech. Priratalterth. 8. 34.
Metaph. I, 3, p. 39 ed. Brandis.

Das Lernen (paftłptę) ist nach Aristoteles eine Bewegung 
(zmjatę), und zwar ais' solche unvollendet; denn man kann ja 
nicht zugleich lernen und gelernt haben, oder belehrt werden und 
belehrt haben, sondern ein Vcrschiedencs belebrt und -wird gelebrt 
(Metaph. VIII, 6). Sie ist aber ais solche das Ziel der Lebrendcn, 
und diese glauben das Ziel erreicht zu haben, wenn sie den Schiiler 
in Thatigkeit zeigen (ibid. 8). Die Erlernung wird durch Gewohn- 
heiten bestimmt; denn wir wollen, dass man so rede wie wir gewohnt 
sind, und was dagegen streitet, erscheint uns nicht angemessen, 
sondern wegen der Ungewohntheit (8ia rrp aaowjlieiay) unbekannter 
und fremder, weil das Gewohnte besser zu erkennen ist . . . Einige 
also geben nur demjenigen Beifall, welcher auf mathematische 
Weise vortragt, Andere nur dem, welcher sich der Beispiele 
bedient (7tap«6stYpaTtz«j';); noch Andere wollen, dass ein Dichter ais 
Gewahrsmann angefuhrt werde. Und Einige verlangen Alles 
genau, Anderen missfallt das Genaue, entweder weil sie es nicht 
fassen (otweipew) konnen, oder weil sie es fiir Kleinigkeit halten (8ta 
fiy ptzpokopay). Denn die Genauigkeit hat etwas an sich, wodurch 
sie, wie im Handel und Wandel, so auch in der Rede unfrei erscheint. 
Daher muss man davon unterrichtet sein, was man von jeder dieser 
Lehrweiscn zu halten habe1 2}.

Ais Unterrichtsmittcl nun oder Hulfsmittel der Methode, wo
durch dieLeich tigkeit des Lernens gefbrdert und dessen Er folg 
gesichert werden kann, kommen fiir das antike Unterrichtswesen 
vor Allem in Betracht Anschauungsunterricht, nach der 
synthetischen oder demonstrirenden Methode, und Uebung des 
Gedachtnisses. Welche Wichtigkcit ganz besonders in Rucksicht
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auf die Kleineren und die Anfanger der sinnlichen Anschauung und 
allem demonstrativen Verfahren beigemessen wurde, dafiir finden sieli 
zahlreiche Belege, welche den Sinn der bekannten Verse des Horaz:

„Schwiicher ergreift das Gemiit, was eindringt nur zum Gehore, 
Ais was dem sicheren Blicke sich zeigt und was der Bescbauer 
Selber sich sagt“ (A. P. vs. 180 sqq.)

in verschiedenen Wendungen wiedergeben. Dahin gehórt auch des 
Herakleitos Spruch, dass die Augen zuverlassigere Zeugen sind ais 
die Ohren1). Wcnn es sich auch noch nicht um die Mittheilung 
fbrmlicher Wissenschaft handelt, sondern um eine Anleitung Erfah- 
rungen zu machen und eine richtige Anschauung zu gewinnen, so 
muss man gleichwohl, nachdem eine zweckmassige und umsichtige 
Auswahl der Gegenstande vorausgcgangen, den Zogling wo moglich 
an den Gegenstand heranfiihren und ihn denselben sehen lassen, ihn 
anhalten das Beobachtete etwa nachzuahmen, anzuwenden und zu iiben, 
wie ein Handwerker seinem Solin seine Kunst zeigt, ihn zur Dienst- 
leistung verwendet und ihn so in den Besitz seiner Kunst setzt (Piat, 
de rep. p. 467 sqq.). Iliebei muss der Erzieher auf die eigenthumliche 
Natur des Knaben achten und an das ankniipfcn, was derselbe gesehen 
und behalten hat, womit er sich gern beschaftigt u. s. w. (ibid. p. 537, 
vergl. oben S. 35). Denn die Erziehung hat auf das bestimmte Ver- 
mogcn der Einzelseele zu achten und, wo es sich offenbart, ihm zu 
folgen und Nahrung zu geben. Darum muss dic Methode so beschaffen 
sein, dass der Zogling spielend und frei sich bewege, damit das indi- 
viduelle Vermogen dem Erzieher sich offenbaren kann, und derselbe 
mit richtigem Verstandniss dem Zogling auf seinem Wege ein guter 
Leiter werde2). Die Erziehung darf nicht durch Zwang und will- 
kiirliche Bestimmung die Einzelseele auf ihrem Wege hemmen, son
dern hat zu erkennen, ob dieselbe auf dem richtigen Wege sich be- 
findet, ihr zu folgen und die irreleitenden Ilindernisse wegzuraumen3). 
Lernen und Ueben soli dem Schiller nicht ais eine lastige Arbeit 
erscheinen; denn in einem andern Sinn ist freilich das Lernen 7cóvoę 
olzetoę, der Seele ganz besonders eigen, wahrend korperliche Arbeit

') óq>(to.p.oi yip Tuiv iur<uv azpijiesrepot paprupsj, bei Polybios XII, c. 27, 
ed. Did. p. 528; und schon bei Herodotos I, 8, rura ■pap <xv$p duto tai śóvta
ditiarótep a o-j9a/.p<uv. Seneca Ep. 6, 5 in rem praosentem venias oportet, primum, 
quia homines amplius oculis quam auribus credunt; deinde, quia longum iter est per 
praecepta, breve ot efficas per exempla.

2) Volquardsen, Platon’s Idee etc. S. 136.
3) Nachweis ans Platon ebenda S. 137.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 9
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eine Bfremdeff ist, nicht so leicht ist und bald ermiidet. Die Art zu 
lerncn muss gar nicht wic ein ernstes Geschiift aussehen, wclches die 
jungę Seele nicht auszuhalten stark und reif genug ist; es muss ais 
ein Spiel erscheinen, welches eben des Kindcs Element ist, seinen 
Kraftcn entspricht und dem es mit Liebe und freier Bewegung folgt 
(Piat, de rep. p. 537). So wird der Zogling jener reincn Lust theil- 
haft, die mit dem Lernen und Finden yerbunden ist; er wird thatig 
und strebsam; die Tragheit, welche nicht glaubt suchen und finden 
zu konnen, was man nicht deutlich weiss oder was nicht von Aussen 
gegeben wird, bleibt ihm unbekannt (Piat. Men. p. 81, D).

Selbstverstandlich beginnt darum auch bei den Alten der Ele- 
mentarunterricht mit der Anscbauung, dcm Vorzeigen, Vor- 
m ach en und Vorsprechen der Zeichen, dereń der Schuler ais 
Aequivalente fiir die Begriffe habhaft werden soli, und dies auf dem 
Gebiete der musiseben Biidung so gut wie auf jenem der gymnasti- 
sclien (Band I, S. 278). Dass hiebei die natiirlicbe Ncigung der 
Kleincn zum Spiel iiberhaupt und besonders auch im Interesse einer 
gewissen Leichtigkcit und Heiterkeit des Lernens benutzt 
werden kann, wusste man wohl, wie schon die eben angefiihrten 
Platonischen Stellen bezcugen. Nur sind die Theorctiker der Erziehung 
meistens darin zu weit gegangen, dass sie die bervorragcnde Bedeu
tung des freien Kinder- und Knabenspiels w’enig beachteten und 
dasselbe durchweg ibren Absichten auf Unterricht und kiinftigcn Le- 
benslauf unterzuordnen suchten. Das Spiel kann unter Umstiinden 
eine Vorschule werden fiir die Ausbildung besonderer Geistesanlagen, 
muss aber eine solche nicht werden, wiihrend es in der Rcgel durch 
die Uebung in Ordnung, Gehorsam und Selbstentausserung, die es 
von dem Knaben fordert, sittlich fbrdernd und geistbildend einwirken 
wird. Nach Platon sollte nun, um den Neigungen der Kinder eine 
bestimmte Richtung auf den kiinftigcn ernsten Beruf zu geben, ein 
kiinftiger Landwirth oder Baumeister schon ais Knabe den Landwirth 
spielen oder Hauser bauen, versehen mit kleineren, den wirklichen 
gleichkommenden Werkzeugen <), die ihm von der erziehenden Um- 
gebung in die Handc gegeben werden. Ja schon in diesem Alter 
soli man, nach Platon, Kiinste erlernen, die man im Voraus gelernt 
haben muss, um sie dereinst anzuwenden; so soli z. B. der kiinftigc 
Zimmermcister die Messkunst und die Kunst mit der Bleiwage umzu- 
gehen (perpsiy aua&paa&ai) schon spiclcnd treiben; ebenso der kiinf-

J) o*pyava  aprzpd, tu>v De legg. I, p. 643, C.
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tige Krieger das Reiten und andere Uebungcn der Kriegskunst ’). 
Ebenso sollen nach Aristoteles die Spiele grosstentheils Nachabmungen 
dessen sein, was spaterhin mit Ernst getrieben wird 2j. Auch nach 
Quintilian I, 1, 20 soli das erste Lernen spielcnd geschehen (lusus 
sit). Man wird besonders zu verhiiten haben, bemerkt er einsichtsvoll, 
dass nicht das Kind, welches die gelchrten Studien noch nicht lieben 
kann, sie hasse und von der einmal empfundenen Bitterkeit auch iiber 
die Kinderjahre binaus ein Grauen habe (rcformidct). Es sei das ein 
Spiel, man bitte das Kind, man lobe es und richte es immer so ein, 
dass es eine Freude hat an dem was es thut; bisweilen, wenn es 
selbst nicht will, lehre man ein anderes Kind, so dass es da- 
riiber Neid empfinde; manchmal mogę ein Wetistreit stattfinden, und 
ofters mogę es glauben zu siegen u. s. w. Schrecken, zu grosse Furcht 
und jede Aufregung des Geistes bałt schon Varro fiir das grosste Hemm- 
niss (remorissimum) beim Unterricht, wahrend Freudigkeit dem Leben 
zum Sporne dient3).

Weiche Bedeutung man uberhaupt der Anschauung zuer- 
kannte gegeniiber jeder Beschreibung, oder dem Vorzeigen und 
V ormachen gegeniiber aller Theorie, erhcllt aus einer Menge von 
Angaben, Anspielungen und gelegentlichen Gleichnissen 4). So heisst 
es bei Dion Chrysostomos am Schlusse der 18. Rede: Gleichwic bei 
Malern und Bildhauern es nicht geniigt anzugeben, dass die Farben 
so und so sein miissen und die Linien so, sondern am meisten dann 
gewonnen wird, wenn man sie selber malen oder meisseln sieht (e? 
Tię aurouę ppacpwa; rj Ttkaftowtac Kot), und wie es fiir die Pado
triben nicht ausreicht die Kampffiguren (rcaZafapata) bios zu nennen, 
sondern eine Nothwendigkeit ist dem Lernenden sio vorzumachen (3et£at), 
ebenso wird bei solehen Berathungen mehr gcniitzt, wenn man das 
pcrsbnliche Verhalten des Rathgebers in Betracht zieht (et rt; at}rov 
zpa--ovta i3ot tov aopPePookeuzóta). — Aber auch dic Werthschatzung 
des Gedlichtnisses und diegesammte Mnemotechnik legen Zeugniss

’) Vergl. ebenda: zeęakatou Sr; rcatSetaę Zefopeu ri]v óptfiju rpo<prjv, rj rou 
Ttatęoutoę trjv jrjyrp etę eptora o,rt paktara a£st rourou, o Se^aet Yevó|xevov av8p*  auróu 
rekeioy eńiat r?;ę tou upótypaTOt aper^ę. Und in Absiclit auf den Unterricht in der 
Aritlimetik vergl. Do legg. p. 819, C; 820, D.

*) Vergi. Kapp, Aristot. Staatspadagogik, 8. 125 nebst Anmerk. Dazu Aristoplianes 
Wolken, Vs. 878 ff.

3) Cramer a. a. O. II, S. 379; vergl. oben 8. 95 Quintilian’s Urtlieil iiber 
trockene und einseitig strenge Lehrer.

4) Vergl. oben S. 86 die Stelle ausSeneca und weiter unten Jj 7 den Abschnitt 
iiber Schuleinrichtungen und Lehrmittel.

9*
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ab fiir dic Wichtigkeit der sinnlichen Anschauung in Absicht aufTreue 
und Starkę des Gedacbtnisses. Nicht ais ob man das positive Wissen 
allcin beachtet oder das Gedachtniss zum ausschliesslichen Mittel des 
Unterrichts erhoben hatte; denn die Falle, in denen Einer einzig und 
allein das Gedachtniss unter den Geisteskraften geiibt hatte und diesem 
vielleicht im Wettstreit mit einem tiichtigeren, harmonisch gebildeten 
Gegner die Palmę des Sicges verdarikte, sind eben pcrsonlicher Art 
und ganz vereinzelt. Yielmehr sollte- in allen Stiicken das Konnen 
(posse) in denVorgrund treten vor dem Kennen (nosse), und geistiges 
Konnen auf sicherer Grundlage der Thatsachcn und mit selbstandiger 
Aufnahme des Stoffes ist es, was deutlich und entschieden angestrebt 
wurde. In diesem Sinne gilt auch jener gelaufige Satz, dass man 
nur so viel wisse ais man im Gedachtniss festhalte1). 
Uebrigens ist mit dem Satze doch eigentlich gemeint, dass ein Ver- 
standniss des Einzelnen nur moglich sei, wenn das Wissen der Vor- 
aussetzungen bereits vorhanden; also je mehr man weiss, desto 
mehr versteht man. Einer todten Polymathie lasst sich auch so 
nicht das Wort reden'2).

Auch Cicero hcbt, so oft er auf die Mnemonik zu sprechen 
kommt, diese Bedeutung der Anschauung hervor, besonders im zweiten 
Buch vom Redner, Kap. 86, § 354, wo von der Erfindung des Simo
nides gesagt wird, dass diejenigen, welche die Kraft des Gedacbtnisses 
iiben wollten, gewisse Felder auswahlen und das was sie im Gedacht
niss zu behalten wiinschten, in Bilder einkleiden und in jene Felder 
eintragen mussten; so wiirde die Ordnung der Felder dazu dienen, 
die Ordnung der Vorstcllungen zu erlialten, die Vorstellungen selbst 
wiirden durch Bilder bczeichnet, und so konnte man die Felder wie 
Wachstafeln und die Bilder wie Buchstaben (locis pro cera, simulacris 
pro litteris) gebrauchen. Weiterhin im 87. Kap. § 157 wird ausge- 
fiihrt, dass vorziiglich diejenigen Gegenstande auf den mensehlichen 
Geist Eindruck machen, die ihm durch die Sinne zugefiihrt oder ein- 
gepriigt werden, und dass unter allen Sinnen der des Gesichts der 
scharfste ist; weshalb denn die durch das Ohr oder die Denkkraft

B Cf. Desid. Erasm. Apophthegm. II, 88, p. 179 (ed. Colon 1538) ita factum 
est, ut neglecto memoriae cultu minus vivida esset rerum cognitio et pauciora quisque 
sciret: quandoquidem tantum scimus quantum memoria tenemus.

2) Vergl. dagegen Seneca Ep. 33, 8 aliud autem est meminisse, aliud scire: 
meminisse est rem commissam memoriae custodire. at contra scire est et sua facere 
quaeque nec ad esemplar pendere et totiens respicere ad magistrum. Ibid. 7 turpe est 
aeni aut prospicienti seuectutem ex commentario sapere. 
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aufgcfassten Vorstellungen sich am leichtesten behandcln lassen, wenn 
sie zugleich mit Beihiilfe der Augen dem Geiste zugefiihrt wer
den. Selbst unsichtbare und der Wahrnehmung durch die Augen 
ganzlich entriickte Gegenstande (res caecae et ab adspectus iudicio 
remotae) lassen sich durch gewisse Umrisse, Bilder und Figuren so 
bezeichnen, dass wir sogar Dinge, die unseren Gedanken unerreichbar 
sind (quae cogitando complecti non possimus), durch Anschauung 
gleichsam festhalten (intuendo quasi teneamus). Damit stimmen im 
Wescntlichen iiberein die entsprechenden Ausfiihrungcn bei dem Autor 
ad Herennium III, 16, 28 sqq. und bei Quintilian XI, 2, 11 sqq., 
worin der auf Simonides zuriickgefiihrten Gedachtnisskunst (ta gV7)|xovixa, 
memoria artificialis) insbesondere in Riicksicht auf oratorische Zwecke 
durchgehends ein grosses Gewicht beigelegt wird.

Jedoch fehlt es in der spateren Periode des Alterthums keineswegs an 
Solcben, welche die Mnemotechnik bekiimpften oder doch ihren Werth fiir 
die Biidung herabzumindern versuchten. So aussert sich Philostratos in 
der Lebensskizze des Sophisten Dionysios von Milet (fltot ootp. ed. 
Kays. I, p. 223 sq. folgendermassen: Was cs mit dcm Geredc iiber 
Dionysios auf sich hat, dass er seine Schuler durch chaldaische Ge- 
heimlchren in der Gedachtnisskunst unterweise, will ich aufzeigen. 
Kiinste des Gediichtnisses (TŚ/vai pwjpj;) gibt es nicht und kann es 
nicht gcbcn, denn das Gedachtniss verleiht die Fertigkeit, ist aber 
fiir sich nicht lehrbar und durch keine Kunst zu erringen. Es ist 
ein angeborner Vorzug (,iueovśzTr(pa (puaeioc) oder ein Theil der un- 
sterblichen Seele. Von den Schiilern des Dionysios prłigten sich die 
begabteren dessen Lehren ein und theilten sie anderen mit, jedoch 
so, dass sie mehr mit ihrem Fleisse (jjićZśtij) ais mit dem Gedachtniss 
auffassten; davon hiessen sie Gedachtnisskiinstler (pT9p.0vt.z0t)' Man 
vergleiche damit die uralte spottische Beliandlung des Gegenstandes 
unter dem Bild eines Mannes, der ein Seil dreht, welches eine Eselin 
wieder verzehrt *).  Von dem jiingeren Cato erzahlt Plutarchos (Cat. 
min. c. 1), er habe ais Knabe nur langsam gelernt und schwer be- 
griffen (vo)9pó? r)v avaXaj3etv zai ppaSoę), was er aber erfasst hatte,

1) Plutarch. opp. mor. ed. Did. I, p. 574 irepl r^{ su&upiac, o. 14; Pausan. X, 
29, 2 rauta ouv cc rou ’Ozvou rip yuvaiza śdeZouaiu aivi^aa&ai róv Ilolupmou ztX. Plin. 
N. H. 35, 11, 137 piger qui appellatur Ocnos, spartum torquens quod asellus adrodit. 
Propert. IV, 3, 21 dignior obliquo funem quitorqueat Ocno | aeternusque tuam, pascat, 
aselle, łamem. Dazu die Erkliirung bei Desid. Erasm. Adagg. op. Basil. 1528, p. 154, 
no. LXXXIII: contorquct piger funiculuin; und O. Jahn, Ueber die Gemalde des Poły- 
gnotos in der Lesche zu Delphi, Kie! 1841, S. 26. 



134

behielt er fest im Gedachtniss (zato/oę zat pvijpov.xóę). Es kommt 
ubrigens, setzt Plutarchos hinzu, aucli sonst vor, dass die guten Ta- 
lente mehr Lcichtigkeit im Erinnern zcigen (avc<|i>7)QTtzouę p5kXov 
etva0, wahrend diejenigen, die mit Fleiss und Anstrengung lernen, 
ein starkes Gedachtniss haben (p.vrJp.ovtzoi), weil die Gegenstande 
gleichsam der Seele cingcbrannt werden (-yAs-tat otov syzaopa rtji

?<u> galhjjidnDY exaarov).
Auch Cicero lasst gelegentlich die Ansicht aussprechen, dass 

gerade das Schwierige sich fester einprage und uberhaupt unange- 
nehme Eindriicke nachhaltiger wirken. Im ersten Buche vom Redner, 
Kap. 28, § 129 legt er dem Redner Crassus die Behauptung in den 
Mund, dass nichts so hervorstechend und so festhaftend im Gedacht- 
nisse sei (ad diuturnitatem memoriae stabile), ais das, worin man 
etwas Anstossiges findet. Eigentlich metliodiscbe Bemerkungen da
gegen iiber den Werth der Gedachtnissiibung treffen wir erst bei 
Quintilian. Das Gedachtniss ist ihm schon fiir die allgemeine Beur- 
theilung des Zoglings bedeutungsvollund ein vorzugliches Kennzeichen 
guter Anlagen (I, 3, 1 ingenii signum in parvis praecipuum memoria 
est). Was der Seele in ihrem noch unentwickelten Zustande einge- 
priigt ward, wirkt auf den Charakter ein (I, 1, 36 memoria inpressa 
animo rudi usque ad mores proficiet). Die Elemente der Wissenschaft 
beruhen allein auf dcm Gedachtniss, welches im Kindesalter nicht 
nur schon vorhanden, sondern da gerade am treuesten ist (I, 1, 19 
quae non modo iam est in parvis, sed tum etiam tenacissima est). * Y 
Aller Unterricht berubt auf dem Gedachtniss (omnis disciplina memo
ria constat), und umsonst ist alles Lehren wenn das Gehorte an uns ? 
voriiberfliesst (XI, 2, 1). Die einzig sichere und wichtigste Kunst 
des Gedachtnisses ist Uebung und Fleiss (exercitatio et labor). Vieles 
Auswendiglernen, vieles Meditiren, wo moglich tagliches, ist das wirk- 
samste (potissimum). Nichts wird in gleichem Grade durch Bemiihung 
erhoht und geht durch Vernachlassigung vcrloren. Daher sollen 
Knaben sogleich moglichst viel auswendig lernen, und jedes Alter, 
das sich bemiiht das Gedachtniss durch Fleiss zu unterstutzen, muss 
gleich anfangs den Widerwillen gegen wiederholtes Vornehmen des 
Gcscbriebcnen und Gelcsenen und gleichsam das Wiederkauen der- 
selben Speise iiberwinden (ebenda 2, 40 f.).

Von einzelnen Philosophen und Padagogikern freilich wurde das 
Lernen uberhaupt auf die Gedachtnisskraft bezogen, ais ob es in blosser 
Wiedererinnerung bestande. Auffallenderweise jedoch erscheint bei 
Platon selbst die bekannte Riickerinnerung («vagV7;a'.ę) oder das Wie- 
dererkennen nur ais eine annehmliche Hypothese und keineswegs ais 
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Lehrsatz des Systcms; dagegen sind dic Bewunderer Platon’s viel 
weiter gegangcn Und Cicero lasst im dritten Buchc vom Redner, 
Kap. 23, § 89 den Redner Crassus bebaupten, dass Einer uberhaupt 
dasjenige nicmals grtindlich lernen konne (perdiscere), was er nicht 
schncll lernt1 2) So viel ist sicber, dass unter den Vermbgen der 
mensehlichen Seele das Gedachtniss immerhin dasjenige bleibt, auf 
welchcs jeder Unterricht, der gute wie der schlechtc, seine Hoffnung 
setzt. Wenn heute schon wieder vergesscn ware, was gestem gelernt 
wurde, gleichviel ob es gesehen oder begriffen oder gefiihlt wurde, 
dann konnte kein Lehrer zum Ziele gelangen und weder die Sinne 
noch der Verstand noch das Gefiihl wiirden seine Thatigkeit fórdern3). 
Wenn also der Satz, dass man nur so viel wisse, ais man im Gedacht
niss behalte, den Alten auch noch so gelaufig war, so ist er genau 
so wahr wie seine Umkchrung, da ja Vcrstand und Gefiihl, Denk- 
vermogen und Einbildungsvermogen, Urtheilskraft und Gedachtniss- 
stiirke und uberhaupt alle Geistesfunktionen gegenscitig auf cinander 
angewiesen sind und neben wie nach einander angeregt werden miissen. 
Allerdings schlugen die Alten vom Standpunkte ihrer Mnemotechnik 
und uberhaupt ihres umfassenden rhetorischen Betriebes aus die Be
deutung der Gediichtnissiibungen zu hoch an. Allein fiir die Aufgaben 
der Erziehung konnte es nur vortheilhaft sein, wenn sie das Gedacht
niss nicht, wie lfaufig in unsern Zeiten geschieht, geradezu ais eine 
untergeordnete Geistcskraft verachtlich behandelten4), sondern der 
Pflege desselben eine fiir die gesammte geistigc Entwickelung des 
Individuums fbrderlichc Aufmcrksamkeit widmeten. Denn das vielgc- 
priesene iudicium „ist ein erbarmliches Ding, wenn der Mensch nicht 
vorher Materialien dazu durch das Gedachtniss erhalten hat“5). Auf- 
bewahrung im Gedachtniss und Wissen ist noch nicht eins und das- 
selbe6J. Dass nebenher auchallgemcin dic fleissige Wiederholung 

1) Vergl. Piat. Men. p. 86, B xat ra pćv fe aM.a oóz av -navu uitśp roO 
lófou 3ttayupiaai[ił|V, uud dazu eine Bemerkung Ilerbarfs, Sammtl. Werke, her- 
ausgegebeu von Hartenstein I, S. 245, Anm. Cicero, Cato M. 21, 78 homines scire 
pleraque antę quam nati sint, quod iam pueri, quum artes difficiles discant, 
ita celeriter res i n n u m e r ab il es arripiant, ut eas non tum primum accipere 
videantur, sed rcminisci et recordari.

2) nisi quod cito potuerit; vergl. auch ebenda Kap. 36, § 147; Dion. ChryBost. 
Or. IV, ed. Dindorf I, p. 69 oó yap p.a9etv, akX’ uirou.vł]a&i)vai Seirai p.óvov.

3) Herbart X, 366.
4) Cf. Mich. Muntaigne, Essays I, 9.
») Fr. Aug. Wolf, bei Arnoldt, II, S. 86.
6) Seneca Ep. 33, 8 aliud est meminisse, aliud scire.
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und Einiibung eines Lehrgcgenstandcs empfohlen wird, verstelit sich 
von selbst1 *).

1) Seneca Ep. 27, 9 numąuam nimis dicitur, ąuod numąuam satis discitur.
2J perapaSsN, p.era3i3a^^vat. Suid. s. v. jiafti;pa- psrapa9s?v 6e esri tó itauaa- 

a&ai. Kopiuję 8ś pstapaSaiu eXeyov ró pera raura erepóu rt pathiv, a*pepevov rou itpiurou, 
ed. Bernhardy, II, p. 662; p. 797 pera8i8a$ai, p. 799 perapaftóy, dazu Schol. Aristoph. 
Plut. 924.

3) Vergl. die Stelle aus Quintilian II, 4, 10; S. 41. 95.
4) Kapp, Aristoteles Staatspad. S, 43.
5) Diog. Laert. VI, 1, 7, p. 135 Did. epuiT>]łki{ ri T<uv pa3»;pdru)v aoapaiórtztoo, 

ró itepiaipaN, etpi], ró ait o pavBa v e i v.

Gegeniiber der geschatzten Starkę eines guten Gedachtnisses und 
der gewbhnlichen Nacbhaitigkeit der ersten Eindriicke wird nun bei 
den Alten gerade die Methode des Unterrichts und insbesondere des 
Elementarunterrichts ungemein hoch angescblagen, weil es ausnehmend 
schwer sei, das unrichtig Erlernte nachtraglich zu verbessern oder einmal 
Erlerntes iiberhaupt „umzulernen" 2). AlleNachbesserung und spiłtereBe- 
lehrung ist schwierig und erfordert, gleichwie die Correctur der Leistungen 
des Schiilers3), eine moglichst behutsame Ausiibung. Wie es Aristo- 
telcs fur kein geringeres Werk halt einem Staate eine bessere Einrich- 
tung zu geben ais ihn neu anzulegen, so gilt es ihm fiir gleich schwer 
etwas anders ais ganz von Frischem zu lernen4). Allerdings ist es 
wichtig, sagte man, nichts Gutes zu verlernen. Ich weiss recht gut, 
beginnt Dion Chrysostomos seine elfte Rede, dass es schwierig ist alle 
Menschen zu unterrichten, aber leicht sie zu betriigen. Sie lernen 
miihsam, wenn sie iiberhaupt etwas lernen von den wenigen die etwas 
verstehen, lassen sieli aber unversehens von den vielen tauschen die 
nichts verstehen. — Antisthenes gab auf die Frage nach dem noth- 
wendigsten Lehrgegenstand zur Antwort, es sei dies die Kunst das 
Erlernte nicht zu vcrlernen5). Fiir eben so schwierig galt auf der 
andern Seite, das aufgenommcne Falsche und Unrichtigc umzulernen; 
damach bemerkt Quintilian II, 3, 2 f. bei der Frage, ob man fiir die 
Knaben sofort den besten Lehrer gewinnen soli: Dabei brauche ich 
mich nicht lange abzumiihen, um zu zeigen, um wie viel besser es 
ist mit dem besten erfiillt zu werden (optimis inbui), und wie gross 
die Schwierigkeit ist bei der Austilgung einmal anhaftender Fehler 
fin eluendis quae semel insederint vitiis), wenn dem nachfolgenden 
Lehrer eine doppelte Last aufgebiirdet wird, wovon gerade die des 
Abgewbhnens schwieriger und dringender ist ais die der Belehrung 
(dedocendi gravius onus ac prius quam docendi). Deswegen soli auch 
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Timotheos, der beriihmte Flbtenspielcr, gewohnlich von solchen, die 
bereits ein Anderer unterrichtet hatte, das doppelte 
Lehrgeld verlangt haben, ais wenn ihm Ununterrichtete (rudes) 
iibergeben wurden.

Schon Aristoteles hatte in dieser Hinsicht ais traurigen Erfah- 
rungssatz ausgcsprochen (Probl. sect. XVIII, 6), dass gar Manche, 
wenn sie gleich zu Anfang sich fiir etwas entschieden und damit 
vertraut gemacht haben (rtpoe/.śa&at zat aove{ha!Hjvai), gar nicht mehr 
fahig sind das Bcssere zu erkennen (zptvstv), weil ihr Geist durch 
schlecbte Grundsatze (itpoatpeaet;) bereits verdorben ist.

Wie viel auch darin auf die Individualitat ankomme, dessen war 
man sich wohl bewusst. Darum verlangte bereits Sokrates in dieser 
Beziehung von einem Lehrer mehrLehrgeschick alsmatericlle 
Kenntnisse, damit er beim Unterricht richtig verkniipfe, was zu 
verbinden ist, und besondcrs duich geschicktes Fragen die Idee nicht 
von Aussen einpflanze, sondern aus dem Innern des Schiilers entwickle 
und solchergestalt dessen Selbstthatigkeit mbglichst anrege. Aus den 
gleichen Riicksichten nahm Sokrates durchaus nicht Jeden, der sich 
ihm anbot, ais eigcntlichen Schuler an, sondern achtete wohl bei der 
Annahme auf das iiussere Wesen, das Alter und die sonstigen Eigen- 
heiten des Einzelnen. Natiirlich sollte deshalb, nach dem Urtheil 
aller Einsichtsvollen, die Methode des Unterrichts in cntsprechender 
Weise abgcandert und innerhalb der oben S. 34 ff. angedeuteten Grenzen 
der Eigenart eines Schiilers auch angepasst werden *).  Es galt gewis- 
sermassen sogar ais methodischer Grundsatz. dass man, um das Talent 
zu priifen und eine unbezwingbare Neigung fiir etwas zu erkennen, 
den Zogling weniger dazu ermuntern ais davon zuriickhalten solle. 
Freilich, sagt Epiktetos1 2), ist es nichts leicbtes schwache, verweich- 
lichte Jiinglinge anzufeuern. Nur die hochbegabten hangen, auch 
wenn ihnen abgerathen wird, ihr Herz um so treuer an die 
Studien. Aus diesem Grunde habe Rufus die Gewohnheit gehabt, den 
jungen Leuten in der Regel abzurathen, und habe dies wie einen 
Priifstein beniitzt, um die Begabten von den Stupiden unterscheiden 
zu konnen. Gleichwie, sagte er, ein in die Hohe geworfener Stein 
vermoge seiner natiirlichen Schwere abwarts fallt, so neigt sich der 

1) Cf. Sueton. de gramm, et rhet. 25, ed. Reiffersch. p. 121 : sed ratio docendi 
nec una omnibus nec singulis eadem semper fuit, ąuando vario modo quisqtie discipuios 
exercuerunt sqq. woran sich dann Bemerkungen iiber Interpretation ,von reiferen Scbiilern 
U, dgl. schliessen.

?) Ed. F. Did. Pissert. III, 5. 6, 9—10,
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geistig Bcgabtc, jc mehr er aufgehalten wird, nur um so viel eifrigcr 
dahin, wohin die natiirliche Neigung ihn zieht.

Eine weiterc allgemeine Forderung an die Methode des Lehrers 
lautetc dahin, dass derselbe n ic h t ganz b e k a n n t c undgelaufige 
Dinge lehre, resp. in weitschweifiger und selbstgefalliger Wcise 
zu erklaren unternehme. Ilierauf bezieht sich unter andcrm das be- 
kannte Sprichwort: Du lehrst den Adler flicgen Hiernach erklart 
sich auch die folgende Erzahlung bei Porphyrios im Leben des Plo- 
tinos Kap. 14, ed. Did. p. 109 extr. 110 init. Ais Origencs einst in 
einer Vorlesung des Plotinos crschien, wurde letzterer schamroth und 
machte Micne sich zu erheben. Aufgefordert von Origenes fortzu- 
fahren, erwiederte Plotinos, dass die geistige Spannkraft versage (av(X- 
Zeadat taę ?tpo{lo(utac), wenn der Yortragende wisse, dass er im Begriff 
ist zu Wissenden (itpdę stddraę) zu sprechen; und nach wenigen Be- 
merkungen stand er wirklich auf.

Das Nothigste muss natiirlich vor Allcm gelehrt werden; aber 
alle unniitzen Dinge sind aus dem Unterrichte zu entfcrnen2). Da 
ferner jede Einformigkeit des Unterrichts gerade die Jugend 
am meistcn crmudet, so bedarf derselbe auch des Reizes der Neuheit 
und insbesondere die Uebungen in den Elementarkenntnissen verlangen, 
um die nothwcndigc Lernfrcudigkeit der Schiller zu erhalten, schon 
in der Form der Behandlung eine gewisse Abwechslung3). Da- 
rauf beziehen sich auch die feincn methodischen Bemerkungen aus 
einer Abhandlung des Musonios, dass man nicht viele Belege (aito8st$etę) 
in einer Sache aufwenden soli. Der Lehrer habe nicht vor den Schil
lera die Menge der Griinde und Erbrterungen vorzubringen, sondern

*) Paroemiogr. Grace, edd. Leulsch et Solmeidew. Tom. I, p. 191 dew inraaSai 
StSaszetę. Suid. I, p. 119 Bernhardy, aetóv iitraadai StSdazeif eni t<Sv erriysipowaiy 
StSdazew rivaę, a euiarowrat rur; StSdazew. Eine Anzahl verwandter
Ausdriicke, wie elSóai u. dgl. hat schon Erasmus gesammelt, Adagg. ed. Basil.
1528, p. 204.

2) Seneca Ep. 94, 11 quid ista praecepta proflciunt, quae eruditum docent? 
praecepta dare scienti supervacuum est, nescienti parum.

8) Eurip. Med. 48 vća fdp <ppovri{ oóz dlyety tptlei. Suet. de gram, et rliet. 4, 
ed. Reiflersah. p. 104: ne scilicet sieci omnino atque aridi pueri rhetoribus traderentnr 
. . . quae ąuidem omitti iam video desidia quorundam et infantia; non enim fastidio 
putem. me quidem adnlescentulo repeto ąuendam Principem noinine altcrnis diebus 
declamare, alternis disputare, nonnullis vero manę disserere, post meridiem remoto pnl- 
pito declamare solitum. Man Yergleiche iiber die Nothwendigkeit der Abwechslung im 
Unterricht und selbst des Lehrerwechsels besonders die oben S. 66 aus Quintilian 
angefuhrte Stelle.



auf passendc Weise (xatpóo;) iiber das Ding zu sprechen und in den 
Gcist des Horenden einzudringen (xaDtz>sta8-at) *).

Freilich darf man die Ncuheit des Unterrichts nicht etwa mit 
Ungeduld und Uebcrcilung anstreben wollen; denn diese fiihrt 
gerade zur schlimnisten Siinde wider die Neuheit selbst: wenn nam- 
lich, wie so haufig in unsern Zeiten geschieht, den Knaben anticipando 
Dinge aus verschiedenen Wissenszweigen mitgethcilt werden, die in 
ihrer Unvollstandigkcit und Zusammenbanglosigkeit nicht nur die 
Schuler mit Eitclkeit erfiillen, sondern, was noch gefahrliclier, auch 
fiir einen hoheren Cursus den Rei z der Neuheit des Gegenstandes 
abstreifen. Vor dieser ungliicklichen Eilfeitigkeit warnt auch in Hin- 
siclit auf den Elementarunterricht Quintilian I, 1, 32 in fo.lgender 
Weise: Es ist unglaublich, wie grosser Verzug dem Lehrer durch 
Uebereilung (festinatione) erwachst. Daherkommen namlich Unsichcr- 
heit, Unterbrechungen, Wiederholungen, indem die Knaben mehr 
wagen ais sie vermogen und dann, wenn sie einen Fehler gemacht 
haben, auch das Vertraucn auf das verlieren was sie schon wissen. 
Und wiederum, gegen einen zu raschen grammatischen Unterricht I, 
4, 22 empfiehlt er vor Allem darauf zu sehen, dass der Knabe die 
Nenn- und Zcitworter abwandcln konne; denn anders kann er nicht 
zum Verstandnisse des Folgenden gelangen, woran auch nur zu cr- 
innern uberfliissig gcwcscn ware, wenn nicht sehr Vielc in ehrgeiziger 
Eile (ambitiosa festinatione) mit dem Spateren den Anfang machten 
(a posterioribus inciperent) und, wahrend sic lieber ihre Schuler in 
solchen Dingen prunken (ostentare) lassen wollen die gliinzender in 
die Augen fallen, durch Abkurzungsmethoden den Fortschritt hemmen 
(conpendio morari).

Die Methode des Unterrichts hat ferner, im Interesse des Lern- 
eifers, auch fiir die rechtzeitige Anwendung von Unterrichtspausen 
zu sorgen, sowohl von kiirzeren, die augenblickliche Rube und Erho- 
lung gewahren, ais von langeren, die mit Schulfestlichkeiten 
zusammenhangen oder zu eigentlichen Ferien sich ausdebnen. Schon 
Platon warnt eindringlich und wiedecholt vor iibertriebener Anstreng- 
ung und Anspannung der Krafte der Lernenden, auch in Riicksicht 
auf die Reifercn. Seine erlesenen Jiinglinge sollen einen durchdringen-

’) Stob. Flor. App. p. 42-1; cf. ibid. p. 403 ) yap ouvazoXoj&ouoa itazTi r<u (3ou- 
keupari rou 8t8aazovroę tu>v pavdavóvtcov aun; i:aou>v eon pouaizaiTCKr; te zai apiarr) azpóaatc. 
p. 410 itkeico te ezaaea firnat zai paov zai za).Xtov, oraz ęit ev zara zai ii zatpip

aXXu>v ayaiv upaTTg.
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den Sinn fiir die Unterrichtsgegenstlinde besitzen; das Lernen darf 
ihnen nicht schwer fallen, denn weit eher ja ziehen sich die Seelen 
bei heftigern Lernen feige zuriick (ano8stXi<uai <po/a't !'•' ta/opotę palh)- 
paotv) ais bei Leibesiibungen. Die Plagę geht dabei mehr die Seele 
an, weil sie ihr eigenthumlich, nicht aber mit dem Kbrper gemeinsam 
ist (Piat, de rep. VII, p. 535, G.). Knaben gegeniiber, die noch nicht 
in der Dialektik gebildct sind, darf die Form des Unterrichts nicht 
ais Lcrnzwang gehandhabt werden (ibid. p. 537, A od/ oię iiwńiape; 
pa&sK to a/rjpa Gję ót<5a/7)<; ztX.). Der Freie soli keinen Unterrichts- 
gegenstand in Knechtschaft lernen; denn die kbrperlichen Anstrengungen 
machen, wenn sie auch in gewaltmassiger Weise durchgefuhrt werden, 
den Kbrper um nichts schlechter, in der Seele aber bleibt kein ge
waltmassiger Lehrgegenstand haften (vergl. oben S. 38 f.). Miidigkeit 
und Schlaf sind dem Unterrichte feind (ibid. p. 537, C zórcot zat uitvot 
ga&rjpaat KoXśptot). Die Gotter haben aus Mitleid fur das menschliche 
Geschlecht, das zur Arbeit geschaffen ist, zur Erholung von unseren 
Arbeiten in den Festen, die wir ihnen zu Ehren feiern, gewisse Zeiten 
der Ruhe bestimmt; insbesondere hat die Jugend, weil die Seelen 
derselben noch keinen volligen Ernst vertragen konnen, Spiele und 
Gesange erhalten, um durch dereń Zauberkraft zur Tugend gefuhrt 
zu werden1).

Erholung und Scherz, sagt Aristoteles, sind nothwendige Zugaben 
des menschlichen Lebens; und indem er fiir das Knabenalter nur 
leichtere gymnastische Uebungen fiir zultissig erklart, warnt er vor 
gewaltsamcn Anstrengungen, damit das Wachsthum nicht gehindert 
werde2). Mit Geist und Kbrper zugleich angestrengt arbeiten, ist 
nach Aristoteles nicht heilsam, weil jede dieser Anstrengungen noth
wendig eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringt: die Anstrengung 
des Korpers hindert den Geist und die des Geistes den Kbrper3). 
Die Seele ist nicht im Stande, nach Lukianos, ununterbrochene An
strengung zu ertragen, auch der ehrliebende Eifer will sich ein wenig 
der schweren Sorgen entlasten und dem Vergniigen tiberlassenł). 
Von sich selbst erzahlt derselbe Autor, dass er ais kleiner Knabe, so

9 De legg. p. 653, C. D; p. 659, D. E; p. 643, C; p. 846, E.
9 Eth. Nik. IV, 8, 11 Sozet 51 rj dvdrtauai{ zat itaiSta to! 0iu> eivat

Polit. VIII, 5 init. p. 265 Gottl. Dazu Band I, S. 15. 386.
3) Polit. VIII, 4, p. 263 Gottl. apa fap te 5tavota zat atópart 8iaitovetv 

oó 5ei ztX.
4) Lukian, Amor. 1 itoflousi 5’ oi <ptXórtpot itóvot ptzpa raiv <ppovri5cuv ya).a-

9$evre{ etc i)5ovac dviec8«i.
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oft er ton seinen Lehrern habe loskommen konnen, allenthalben Wachs 
zusammengekratzt und allerlei Gethier daraus gcformt habe1). Trefi- 
lich aussert sich iiber diesen Punkt auch der Verfasser der Schrift 
itspi 7tai'S<ov a^wpj;, Kap. 13: Es gibt Eltern, die lediglich darauf ihr 
Augenmerk richten, dass ihre Sohne in allen Stiicken rascher vorwarts 
kommen, und die ihnen ubermassige /knstrengung zumuten, wodurch die- 
selben, durch verkehrte Behandlung ohnedies fortwahrend geplagt, 
den Lehrstoff nur unwillig aufnehmen oder ganzlich ermatten und 
stecken bleibcn. Denn wie die Pflanzen durch massige Begiessung 
wachsen und durch iiberreichliche erstickt werden, geradeso wachst 
der Geist durch angemessene Arbeiten heran, wahrend er durch die 
iibertriebenen zugedeckt wird. Man muss daher den Knaben Erholung 
gewahren von ihrer fortwahrenden Anstrengung (avcwtvoi}V tcuv aovsx<nv 
Ttoviuv) und bedenken, dass unser ganzes Leben zwischen ernster Arbeit 
und Erholung getheilt ist (etę avsaiv zat anouór)v óojpijrat) und deshalb 
ein Zustand des Wachens und ein Zustand des Schlafens ausgemittelt 
wurde, und nicht bios Krieg, sondern auch Frieden, nicht allein 
Sturm, sondern auch schones Wetter, und nicht bios riihrigcs Schaffen, 
sondern auch Feiertage (ouSs łvepyoi ttpa^etę, dXkd zai soptatj. Kurz, 
die Ruhe ist die Wiirze der Arbeit (rj ćEditauatę tcovu)V apTopa 
łativ).

Solche und ahnliche Ansichten gelangten bei vielen Padagogikern 
zum Ausdruck, auch bei Cicero, wenn er z. B. im zweiten Buche vom 
Redner, Kap. 6, § 23, Catulus sprechen lasst: Wie die Vogel fiir die Brut 
und ihr eigenes Bediirfniss bauen und Nester verfertigen, aber, sobald 
sie etwas vollendet haben, zur Erholung, der Arbeit entbunden frei 
umherfliegen, so regt sich in uns, wenn wir in gerichtlichen Geschaf- 
ten und stadtischen Arbeiten ermudet sind, ein unruhiges Verlangen, 
einmal frei von Sorge und Miihe auszufliegen2). Nicht so bei Quin- 
tilian, der wie so ziemlich in allen einschlagigen Fragcn, auch in dieser 
fiir die strengeren Anforderungcn an den Schiiler sich cntscheidet und 
sogar die ausserste Anspannung der Krafte befiirwortet. Zwar im 
ersten Buch, Kap. 3, § 8 seines Werkes lesen wir Folgendes: Man

4) Somn. 2 óuóts yap dcpa&ii)]v uito tuiv Si3<xszdk<nv zA.

Vergl. ebenda III, 15, 58; Phaedr. Fab. de lusu et severitate: sic ludus 
ani ino debet aliijuando dari, | ad cogitandum melior ut redeat tibi. Seneca Ep. 15, 6 
dandum et aliąuod intervallum animo, ita tamen ut non resolvatur, sed remittatur. 
De tranąuill. animi 17, 5 danda est aniuiis remissio: meliores acrioresąue reąuieti 
surgent. ut fertilibus agris non est itnperandum, cito enim illos exhauriet nunąuain 
interinissa fecunditas, ita animorum inpetus adsiduus labor franget s<jq. 
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muss Allen einige Erholung gestatten (Janda est omnibus al!qua re- 
missio), nicht nur weil nichts eine ununterbrochene Anstrengung (con
tinuum laborem) zu ertragen vermag und das Empfindungs-und Leblose 
selbst, damit es seine Kraft bewahren kann, durch abwechselnde Ruhe 
(quiete altcrna) gleichsam abgespannt wird, sondern auch weil die 
Lernbegierde auf dem Willen beruht, der nicht gczwungen werden 
kann. Daher bringen die Schuler, wenn sie wieder neu und frisch 
sind, sowohl mehr Krafte zum Lernen mit ais auch einen gescharfteren 
Geist (acriorem animum), der sonst gewohnlich gegen Zwang (neces- 
sitates) sich straubt. — Dagegen steht das zwólfte Kapitel desselben 
Buches vermoge seiner Vertheidigung eines fiir das Knabenaltcr hochst 
vielseitigen Unterrichts wohl nicht im Einklange mit solchen Grund- 
satzen der Maasshaltung, wenn es daselbst § 10 f. heisst: Wie die 
Korper der Kinder weder ein Fali, der sie so oft auf die Erde wirft, 
so hart mitnimmt, noch jenes Kriechen auf Hiinden und Knien, noch 
kurze Zeit nachher die bestandigen Spiele und das Hin- und Ilerlaufen 
den ganzen Tag, weil ihnen noch Schwere fehlt und keine eigene 
Last sie bedruckt, so wird auch der Geist der Knaben, glaube ich, 
weil er sich mit geringerem Kraftaufwande bewegt und nicht mit 
eigenem Drang (suo nisu) die Studien betreibt, sondern sich nur zur 
Biidung bingibt, nicht ebenso ermiidet. Ausserdem folgen sie vcrmbge 
der sonstigen Harmlosigkeit jenes Alters unbefangener den Lehrenden 
und messen nicht lange ab was sie schon gethan haben. Sie haben 
auch noch kein Urtheil iiber Miihe und Anstrengung. Zudcm greift, 
wie wir haufig die Erfahrung gemacht haben, ermiidende Thatigkeit 
den Gcist weniger an ais das eigene Denken (minus adficit sensus 
fatigatio quam cogitatio).

Wohl aber ist Seneca an der bereits angezogenen Stelle der 
Meinung, dass Einsamkeit und Geselligkeit mit einander abwechscln 
sollen, donn beide erganzten einander; man musse daher den Geist 
nicht immer gleichmassig anspannen, sondern sich auch einer heiteren 
Erholung bingeben (nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens 
est, sed ad iocos devocanda(), in der sich Sokrates nicht geschamt 
habe mit Knaben (puerulis) zu spielen. Wie die Gesetzgeber Feier- 
tage angeordnet hatten, und wie grosse Manner gewisse Tage im 
Monate Fcrien hielten, so miisse sich die Seele besonders in freien 
Spaziergangcn starken und sich in der weiten Luft unter freiem Him- 
mel erheben. — Auf die Ferien indessen, die Schulfeste u. dgl. 
werden wir unten bei dem Abschnitt iiber Unterrichtsplan niiher ein- 
zugehen haben.
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Von solchen Unterrichtspausen abgesehen, die der Erholung 
dienen sollen, wird im Uebrigen angelegentlich ein ernster und strenger 
Gang in der Belehrung empfohlen und eingescharft, dass man die 
Sache nicht zu leicht machen diirfe 4).

Von besonderer Bedeutung jedoch fur unsere Wurdigung der 
Unterrichtsmethode bei den Alten ist hier die Frage, ob auch der 
wechselseitigc Unterricht oder die zu Anfang dieses Jabr- 
hunderts bekannt gewordene, sogenannte Bell-Lancaster’sehe 
Methode des Mitunterrichtes durch Schuler selbst oder jungere 
Gehiilfcn bekannt und in Uebung gewesen sei. Natiirlich ist es vorn- 
weg nicht unwahrscheinlich, dass ein solches Auskunftsmittel, durch 
altere Schuler die jiingeren zu unterrichten, auch schon in friiheren 
Zeiten wegen des Mangels an Lehrcrn und bei grossem Zudrange 
von Scbulern ais ein Nothbehelf ergriffen wurde. Wie denn ur- 
spriinglich Dr. Bell selbst unter ganz ahnlichen Umstanden bekanntlich 
diese Methode von den Indern entlehnte und zuerst in der Militar- 
schule zu Madras einfuhrte, von woher dieselbe dann mit einigen 
Verbesserungen durch Lancaster in Europa bekannt wurde. In Indien 
besteht einfach der gegenseitige Unterricht einer solchen armseligen 
Volksschule darin, dass die nackten Knaben im Sande um ihren Lehrer 
herumsitzen und die Buchstaben auf Sand oder Palmblatter zeichnen, 
wobei ein Kind es dem andern zeigt, eines das andere iiberhort2). 
Beachten wir jcdoch fiir die griechischen Vcrhaltnisse den Umstand, 
dass die Bezcichnung eines Unterlehrers oder zweiten Lehrers, UKodt- 
óaazaZo;, schon in Platon’s Jon uns begegnet3), wenngleich noch 
uicht in Bezichung auf den Elementarunterricht; ebenso dass fiir den 
gymnastischen Unterricht die ganz analogcn Benennungen tmoiratóo- 
rptfhję und □7tO7tat5oTpi3siv hinlanglich beglaubigt erschcinen4), so sind 
wir schon hiedurch allein berechtigt den Schluss zu ziehen, dass in 
der spateren Epoche bei dcm umfassenden Betriebe des gymnastischen 
und des musischcn Unterrichts, ganz im Sinn eines organisirten Mit-

t) Cf. Stob. Flor. Append. p. 410 'Isozpanj; rotę patera7; itapezeXeuero pi] itpay- 
para Xefew 4XXa icp ayparauapśyerotę azpocopevotę, d. h. ihnen vollauf bieten, 
zu schaffen machen, faccssere negotium, molestiam exhibere. Mehr dariiber oben S. 138.

2) Vergl. P. non RoMen, Alt. Ind. II, 155.
U P- 536, A óppatlóę irśprcokuę ćśr]pT>]rat yopeurffiy Te zai 8i?aazaX<uu zai utoSi- 

gaazaX<uv ztX.
4) Vergl. Boeckh Inscr. Att. I, p. 367, no. 265; p. 388, no. 279, 5; im Dienste 

des ypappareut der Paliistra treffen wir auch einen UTOypappaTeóę. Mit ummai5oTpi[3etv 
vergl. auch subdocere bei Cic.Epp. ad Att. VIII, 4, 1 und 5. Augustin. Coufess. 8,6. 
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und Doppelunterrichts in der Didaktik der neueren Zeit, mittelst eines 
ahnlichen Verfahrens vorgegangen wurde, wie es die monitors oder 
teachers, s u b monitors oder s u b ushers der Lancasterschulen zur Dar- 
stellung bringen *).

1) Auch s u b ministrantes werden genannt bei Pseudo-Boetius, ed. Mignę II, 
p. 1237, D, neben magistrantes = docentes in magisterio. Ein subpaedagogus puero- 
rum Caesaris flndet sich bei Henzen Inscriptt. Lat. roi. III, p. 2940.

2j Polit. VIII, 3 on itapaSoreor rouę rcalSaj •pprarti-zr; zai itai3orpi(3ixig- roóru>v 
•pap ( pev itoiar rwa itotei eąw rou acóparos, ( ra spya. Vergl. Kapp, Aristot. 
Staatspadagogik S. 137.

Bei der ungemeinen Ausbildung der Gymnastik begreift sich von 
selbst, wie eine so grosse Anzahl von Namen fiir Vorstande und Leh
rer des gymnastischen Unterrichts, bald in einem allgemeinen, bald in 
speciellem Sinn in Umlauf gesetzt werden konnte, wie wir im ersten 
Bandę sahen. Vergleicht man in dieser Beziehung die alteste Stelle, 
an welcher z, B. ein Padotribe erwahnt wird, in den Wolken des 
Aristophanes vs. 972 (mit Spanheims Anmerkung) mit einer anderen, 
nicht etwa aus der Periode der romischen Herrschaft, sondern bei 
Aristotcles1 2), so ergibt sich eigentlich von selbst der Schluss, dass 
mit der fortschreitenden Entwickelung und Ausbildung der Sache 
immer mehr Unterschiede und dadurch immer neue Modificationen des 
Bctriebs sich einstellen mussten. Es ist aber allgemein bekannt und 
nachgewiesen, dass in der spateren Periode der antiken Cultur (bei 
den Hellenen von der makedonischen Zeit an und bei den Romern 
in der Kaiserzeit) der Betrieb des gymnastischen wie des musischen 
Unterrichts, in Rom selbstverstandlich nur der des letztern, in dem 
Maass, ais der innere Kern anfing taub zu werden, nach Aussen sich 
immer mehr erweiterte und vervielfaltigte. Einen sprechenden Beweis 
hiefiir liefern uns gerade die Lehrer nam en; es wurden ganz natur- 
gemiiss fiir das neucntstandene Bediirfniss immer wieder neue Namen 
fiir Speciallehrer nebst Geliiilfen oder Assistenten geschbpft.

In den alteren Zeiten konnte, auf Grund des freien Verkehrs 
in den Gymnasien, auch ohne solche Speciallehrer ein wechsel- 
seitiger Unterricht stattfinden; es konnten „Jiingere durch 
Aeltere auf empirischem Wege in den wesentlichen Bestandtheilen 
gymnastischer Ucbungen unterwiesen werden“, wie K. Fr. Hermann, 
Griech. Privatalterth. § 36, Anm. 19, nach den allgemeinen An- 
deutungen von Adolph Cramer De educat. pueror. p. 36 und Krause 
Gymnast. u. Agonist. S. 223, angenommen hat. Wie nun aber unge- 
mein haufig auf Yasenbildern der Padotribe mit einem Gehiilfen, dem 
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Ilypoplidotriben, terschen ist, so musstc sich das gleiche Bediirfniss 
auch im grammatischen und musikalischcn Unterricht geltend machen, 
und wenigstens fur den ausgedehntcn Betrieb der spiitercn Zeit fehlt 
es uns nicht an fcstcn Belegen. Schon bei Cicero wird ein nie- 
driger Sitz (sella) eines Unterlehrers erwahnt, und dass derselbe 
neben dcm hoberen, der cathedra des Hauptlehrers, zu stehen 
kam, zeigt der Zusammenhang der Worte1}. Auch die Einthei- 
lung der Schuler in Klassen und Unterklassen, wie solche 
nach der natiirlichen Begabung, wie nach dem Fortschritt und den 
Leistungen der ćinzclnen, vorgenommen wurde (Quintil. I, 2, 23 
ducerc classem sqq. X, 5, 21), vertragt sich sehr gut mit einer gcle- 
gentlichen Beiziehung von Gehiilfen. So wird schon iiber Aristoteles 
bcrichtet, er habe nach dem Vorgang des Xenokrates fiir seinen 
Unterricht unter anderm die Einrichtung getroffen, dass er auf je 
zehn Tage einen Schulwart erwabltc2). Es bildete sich ganz natlir- 
lich eine Abstufung des Unterrichts aus von den Elemcntar- 
klassen bis hinauf zu den Declamationsiibungen des Rhetors und zu 
den Vortriigen des Philosophen. Die Schuler wurden auf den ver- 
schiedenen Stufen von einzelnen Lehrcrn in gesonderten Stundcn 
unterrichtet. Unter Umstanden und bei besonders starker Frequenz 
wurde den Lehrern ihre Last erleichtcrt durch die Hiilfe eines Un
terlehrers odereines iilteren Schiilcrs, oito8t8aazaXoę,subdoctor, 
proscholus, archiscbolaris.

Ein solcher uitoStSaozsti.o; fiir den eigentlichen Unterricht ent- 
spricht also genau dem Hiilfslehrer des Padotriben (uzoTtaiSo- 
TpiPrję) auf palastrischem Gebiet, wie derselbe mitunter auf Vasenge- 
malden und in Inschriften erscheint3). Nur auf einem Missverstiindniss 
beruhen dagegen die Bezeichnungen a uyund it‘p o Yopvaarł)<; 
die von der Bedeutung eines Genossen oder Antagonistcn in gymnasti- 
schen Uebungen fiilschlich iibertragen und auf die Gehiilfen des 
TD|iva<3Ti)ę bezogen wurden4).

9 Cic. ad famil. IX, 18 extr. sella tibi erit in ludo tamąuam bypodidascalo 
proxima.

2) Diog. Laert. V, 1, 4, p. 111 ed. Did. akka xat ev spkij vo|xo$etetv {wiou- 
psvov EEvoxpar/]v, toare xata Ssza ig[xepaę ap^oyra -rcoteN.

3) Cf. Roulez, Memoir. de l’Acad. Bruxelles, Tome XVI, 1843, p 10 des jeunes 
gens vetus d’un manteau et portant un baton ou une baguette fourchue. Nous 
sommes disposćs a voir dans ces personnages des palestrites plus avances que les autres 
en age et en instruction et chargós de faire 1’offlce des repetiteurs.

4) Band I. S. 264; Krause y Gymnastik u. Agon, der llell. I, S. 219.
Grasberger, Erziehung etc. IT (der musische Unterricht). 10
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Die Benennung proscholus, im Sinne von subdoctor, Gehiilfe, 
findet sieli erst in der Casarenzcit und im Ausgang des antiken Cul- 
turlebens. Nach Bernhardys Deutung (Grundriss der Rom. Lit. Anm. 
68, gemass Scaliger’s Lcctt. Auson. I, 15), der allein unter den 
Neueren diesenNamen erwahnt, war der proscholus „eine interessante 
Eigenthiimlichkeit im Schulwesen des viertcn Jahrhundcrts n. Chr. 
der in der moralischen und disciplinariscben Propadcutik derZoglinge 
einen oberen Platz cinnahm“. Hiernach wiirde es den Anschein 
gewinnen, ais ob in den Ilanden des proscholus gewissermassen die 
eigcntliche Erziehungsaufgabe gelegen hatte, er also eine Art Instituts- 
priifekt gewesen ware. Allein diese Deutung ist unrichtig. Wio es 
scheint, ist sie lediglich einem Missverstandniss in der Deutung der 
Praposition pro in proscholus zu danken. Einmal wird es bei Auso- 
nius in einem Epigramm des Titels Victorio subdoctori sive proscholo 1) 
ais grosse Auszeichnung hingestellt, dass der Genannte neben profes- 
sores in’s Verzeichniss aufgcnommen und durch cigcne Versc geehrt 
sei. Also nicht weil, sondern obglcich Victorius ein proscholus war, 
lobt ihn Ausonius. Jencr Probus aber, Mitschiilcr und spater Scliwager 
des Sidonius, den Georg Kaufmann in Raum. Histor. Taschenb. 1869, 
S. 14 zum subdoctor degradiren wollte, gehort nicht hieher; derselbe 
galt vielmehr ais bedeutender Gelchrter seiner Zeit1 2). Damit stimmt 
zweitens genau eine Stelle bei S. Augustinus3), aus welcher unzwei- 
deutig die Diirftigkeit und niedrige Stellung eines proscholus hervor- 
geht. [Dieselbe stimmt durchaus zu der Schilderung bei Lukianos 
Mcnipp. 17 Ytoi 'tapt/OTtaAouna; urc azopia; rj ta zpajta óióa- 
a z o v t a ; ypappara xtk.]

1) Profess. Burdeg. XXII, p. 163 ed. Florid. vs. 21: sed modo nobilium memora- 
tus in agmine, gaude | pervcnit ad Manes si pia cu:a tuos.

2J Cf. Apollin. Sidon. Epp. edd. Gregoire et CollomM, Tom. I, p. 417 są.
3J De verł>. apost. serm. 19, c. 7 (Serm. ad populum CLXXVIII, c. 7, ed. Migną 

Tom. V, p. 964: esemplum eximium de restituenda re aliena .... dicam ąuod fecerit 
pauperrimus homo, nobis apud Mediolanum constitutis; tam pauper, ut pro
scholus esset grammatfei; sod piane christianus, quamvis ille esset paganus 
grammaticus; melior ad velum quam in cathedra. Invenit sacculum sqq.

4) Vgl. praefectus, praepositus, praesul. Zwischen dem Begriff eines Oberlehrers 
oder Schulvorstandes und demjenigen des Gehiilfen schwankt die Erkliirung bei 
Du Cange, Glossar. ad script. med. et infitn. Latinitatis, Paris. 1734. s. v. proscholus 
dicebatur in schola ille, qui u on doceń dis tam pueris quam eorum moribus 
praefectus erat, ut scilicet coucinne ad magistrum accederent, ut omni gestu, in-

Pro in proscholus bedeutet demnach nicht einen Vorrang oder eine 
Ueberordnung und bevorzugte Stellung unter den Lehrern der Schule 4), 
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sondern im Gegentbcil einen Di en er oder G eh iii fen des eigent
lichen Lehrers. Auch der Begriff Ersatzmann, Substitut, ist 
dabei nicht ausgcschlossen, denn pro in proscholus entspricht dem 
griechischen avrt-, wenn von Stellvertrctung und Controle, dem uito-, 
wenn von Unterordnung und Dienstleistung die Rede ist *).

In dem subdoctor oder proscholus des Ausonius erkennen wir 
also den griechischen uito&3aaxakoę wieder. Derselbe konnte aber 
auch ein condiscipulus sein, archischolaris, unus cx maioribus, d. i. 
diese Function konnte auch von einem erprobten reiferen Schiilcr ver- 
sehen werden2). Bewalirte sich ein solcher Unterlehrer in seiner Aus- 
hiilfe, oder doch in der iiusscrcn Form des Schulhaltcns’, so ward er spiitcr 
wohl auch wirklicher Lehrer, d. i. doctor, magister, professor, da dic 
Schule in jenen Zeiten, geradeso wic gewisse Einrichtungen der Hie
rarchie, durch Succession sich zu erhalten pflegte, was bt>-
kanntlich durch Zu/mpt, Schlosser u. A. von den grossen Lehrstiihlen der 
athenischen Univcrsitat mit Sicherheit nachgewiesen ist.

Dass ein solcher proscholus oder Gehiilfe ebenso fiir die Auf- 
rechthaltung der Disciplin in der Schule verwendet wurde ais fiir die 
Zwecke des Unterrichts, liegt in der Natur der Sache (vgl. auch unten 
§ 7 iiber proscholium). Es war ja sein Dienst, wie schon bemerkt, 
doch nichts weiter ais ein Nothbehelf bei einer iibergrossen Schiiler- 
zahl, genau so wie in den heutigen Lancasterschulen3}. Auf einem 
Feld des oben S. 101 erwiihnten Wandgcmaldes von Civita (Ilerkula-

cessu, vestitu compositi essent. Weiterhin: proscholum subdoctorem rocat (Ausonius), 
seu quod doctori et magistra subesset, vel quod discipulorum, ut vocant, lectiones 
exciperet, priusquam ii in scholam venirent: quod ultimum indicaro aidetur idem Au
sonius, qui tenuem grammaticum proscholum vocat: Exili nostrae fucatus bonore ca- 
thedrae | libato tenuis nomine grammatici. Idem videtur adiutor scholarum 
apud Fulbertun Epist. 80. Exilis igitur honor fuit proscholi et qui pauperes tan
tum spectabat. Proscholus et proscholium oceurrunt etiam in Notis Tironis p. 163.

t) Gegeniiber von pro praetore, pro consule, pro quaestore, vergleiche mail z. B. 
irat3oTpi(3i]t — uitoitatSorpt^ę, itai3orpt|3eiv — unoiraiSorpt^sN, itSdazaZoę — uitoSiSaazakoę, 

— (mizoap.q-n]C. a/oZaarję — (bei Sueton. de gr. et rhet. 9,
p. 107 ed. Reiffersch. antisophistae), iraiSeóew — dvrntai8sueiv, ypappareJę — dwypacpeuc 
— uitofpapparros u. s. w.

2) Du Cange, s. v. archischolaris: auctor de disciplina scholarium, cui falso Boetii 
nomen adscriptum (cf. Mignę opp. Boetii Tom. II, p. 1236, C) c. 6; si quis vero ho-

> rum discipulorum sagacitate obiectaverat, archischolari coniungendus est, ut vel eis
recordationis seriem fldeliter imprimat, vel exarandi diligentiam commendet: magnum 
siquidem ex his utilitatis fomentum colligitur.

3) Cf Quintil I, 2, 15 at enim emendationi praelectionique numerus obstat. 
Ibid. 16 ut fugiendae sint magnae scholae sqq. Vergl. obcu S. 119.

10*
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num) sind in der Darstellung einer Schulscene deutlich drei neben ein
ander fungirende Lehrer zu unterscheiden. Wir glauben namlich, dass 
der biirtige Mann im dunkelrothen Mantel, der bei Otto Jahn a. a. O. 
Tafel I, 3 links im Vordergrunde stebt, nicht etwa auch ein blosser 
Zuschauer von der Strasse oder „Hospitant*  des Unterrichts ist, gleich 
vier anderen riickwarts hinter den Saulen sichtbaren Gestalten, welche 
theils auf die sitzenden und iiber ihre Lektion gebeugten Schuler aufmer- 
ken, theils auf die zur Rechten vorgenommeneZuchtigung. Da dieser 
Mann, links vom Beschauer, voller Thcilnahme fiir den Vorgang mit- 
ten in der Scene und vor der Saule steht, so schliessen wir aus 
seiner ganzen Ilaltung, sowie aus der bezeichnenden Richtung scines 
Blickes auf die ganze Scene, die er gleichsam zu iiberwachen scheint, 
dass wir in ihm den magister ludi zu erkennen haben. Dagegen die 
beiden zur Rechten sichtbaren Figuren, wovon die eine (vorderej eben 
mit eigener Hand die Ziichtigung in der schon oben S. 102 beschrie- 
benen Weise vollstreckt, indess die hinter ihr sichtbare mit gleichfalls 
erhobener Gerte (feruła, vielleicht anguillaj naher schrcitet, sind die 
Gehiilfen des Hauptlehrers. Der Schulvorstand vollzieht also die 
Strafe nicht in eigner Person, etwa wie die Jesuiten nach dem Er- 
ziehungsplan des Claudius Acquaviva sorgfaltig darauf achteten, 
dass der Corrector nicht von der Societat ware „so oft es zu jenom 
Extrem kommt, dass Einer mit Ruthen geziichtigt werden soli*.  Wir 
haben also in dem genannten Gemalde einen magister, oder richtiger 
einen grammaticus mit zwei Gehiilfen vor uns. Die Figur rechts eilt, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, erst auf das erhobene Geschrei des 
Schiilers von Aussen hinzu, sie muss aus dem proscholium kommen, 
dessen Bedeutung ais Nebenlokalitat, resp. Vorzimmer,' weiter unten 
zu erweisen bleibt.

1) Henr. Steph. Glossaria dno etc. 1573, fol. col. 299, 305; wiederholt in Bona- 
uent. Vutcan. Thes. utriusąue ling. Lugd. Bat. 1600, fol. und in Caro/i Labbaei 
Glossar. T.ondini in aedibus Valp. 1816. 1826, fol. p. 489. Dazu die griechisch-latei- 
nische zathjjupwig aovavaorpoęT) — cotidiana conversatio des Dositheus, bei F.d. Boecking: 
Dosithei Magistri Interpretam. lib. tertius, Bonnae 1832, p. 89 sqq.

2) De scholastica Itomar.orum institutione, Bonnae 1828, p. 10 sqq.

Einen ziemlich klaren Einblick in eine solche Nothschule gewin- 
nen wir aus den griechisch-lateinischen Schulgesprachen (Colloquia 
scholastica) bei Dositheus1), auf welche in neuerer Zeit Leopold Hoder2) 
sich bezogen hat. Wenn Bernhardy Rom. Litt. Anmerk. 69 der 
3. Bearb. bemerkt, dass man „bei der ganz praktischen Fassung der 
Kapitel*  vermuthen diirfe, dass „alles auf eine Dressur von Griechen
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hinauslief, die den Rechtscursus in Rom oder Berytos machen woll- 
ten“, so ist nicht klar, ob sich diese Ansicht auch auf die conversatio 
erstrecken soli oder nicht. Nicht weniger unklar ist, was dersclbe 
Litterarhistoriker a. a. O. von den Colloquia scholastica sagt, dass zu- 
verlassig nur der Zweck hervortrete, mittelst des Griechischen zum 
Latein anzuleiten. Auch in diesem Falle hatten wir ja elemcn- 
tare Sprachiibungen fiir Schuler vor uns, die moglicherweise viel 
spater auch Jurisprudenz studiren konnten. Nach Ed. Boeckings Un- 
tersuchungen (Praefatio p. XVI) haben wir es mit einem griechischen 
Uebungsbuch fiir romischc Schulknabcn der Kaiserzeit zu thun. Un
ter anderm lasst sich aus der Vcrgleichung dieser. griechisch abge- 
fassten und ins Latcinische iibersetzten Phrasen fiir unsern gegen- 
wartigen Zweck erkennen, dass die Schuler, weiche das Biichlein be- 
nutzen sollten, inKlassen gctheilt waren, von denen jede wiede
rum von einem alteren und tiichtigen Schuler uberwacht und weiter 
cingeiibt zu werden pflegte ’)• Der Hauptlehrcr, auf der untersten 
Stufe der TpappaTiangę, auf der nachsthóheren der YpapiiaTizog (vgl. 
§ 6), las und sprach auch allein vor und lies das Gcsprocbene wic- 
derholen, bis alle Schuler es erfasst zu haben scbicnen; oder er dik- 
tirte ihnen eine bestimmte Lektion, die dann spater von ihm oder 
von seinem Unterlchrer abgehbrt wurde.

Wir haben demnach alle Kennzeichen eines Mit- und Doppelun- 
terrichts: Unterricht der Schuler durch ScbUler, Knaben von unglei- 
chen Fahigkcitcn und vcrschicdenem Alter beisammen, umstandliche 
Massregeln fiir Erhaltung der ausseren Ordnung, kurzum einen ge- 
wissen Mechanismus, wic er nothgedrungen bei einer ungewbhnlich 
grossen Schiilerzahl in den Lektionen sich ausbildet.

Wenn man also fragt, ob es im Alterthum wirklich eine Lanca
ster’sche Lehrmethodc gegeben habe, so werden wir allerdings 
mit Ja! antworten, aber mit der ausdriicklichen Erkliirung, dass die 
Sache gar nichts Neues zu bedeuten hat. Das nach Bell und Lancaster

i) Colloą. Roedcr 1. c. p. 19: Reliqui autem espositionibus vacabant per duas 
classes, tardiores et vclociores, et interrogationibus. Ibid. Syllabas dinumeravit 
eis unus ex maioribus; alii ad subdoctorem ordino reddunt (= sagen ihre Lektion 
nach einander ber). Jam perito reliąui pariter respondebant. Dictavit mihi condiscipuliis. 
Vergl. bei Boecking p. 95 zai allot ra£et airootSojsi zara Siaatolny, et alii in ordine 
reddunt ad distinctum. Ibid. p. 20: lnvenio magistrom pradegentem, et dix.it: In- 
cipite ab initio .... scripsi de oratione Demosthenis dictante praeceptore . . . . ut 
ergo meo loco accessi, serii, protuli manum destram, sinistram perpressi ad yestimeuta, 
et sic coepi reddere.
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bcnannte Verfahren beim Unterricht ist an sich nicht originell und 
nicht neu, indem der gleiche Ausweg und dieselbo Modification iiberall 
sich vorfinden diirfte, wo eine zu starko Schiilerzahl im gewbhnlichen 
Simultanunterricht zu einem solchen Nothbehelf gelangen liess.

Endlich ist bei dieser Gelegenheit noch darauf hinzuweiscn, dass 
wir in Absicht auf die Methode des Unterrichts bei den bedcutcnd- 
stcn Denkern des Alterthums allerdings auch schon eine Unterschei- 
dung der gewbhnlichen Unterrichtsformen in analytische und syn- 
thetische, wenigstens in den Grundziigcn hervortretcn sehen. So 
crinnert Aristotcles daran, dass Platon mit Grund die Frage aufge- 
worfcn habe, ob der Weg bei einer Untersuchung von den Prinzipien 
ausgehen oder zu denselben hinfiihren solić, so wie man ungefahr 
fragen wiirde, ob in derRennbahn die Wettlaufenden vondenKampf- 
richtern zum Ziele hin, oder umgekehrt (stu to Trepa; y avdtiraXtv) von 
diesem zu jenen den Lauf beginnen sollen. Man miissc namlich bei 
jeder Untersuchung ron bekannten Wahrneiten ausgehen; diese seicn 
aber doppelter Art, entweder allgemeine Vernunftbegriffe oder That- 
saclicn unscrcr individuellen Erfahrung ’)• Es bestehe also ein Untcr- 
scliied zwischen derjenigen Methode, nach welcher die Untersuchung 
von den Prinzipien ausgeht, d. i. der synthetischen, von der Demon- 
stration ausgehenden; und der, welche die Untersuchung auf die Prin
zipien zuruckfiihrt, d. h. der analytischen, auf Induktion bcruhenden. 
Da nun aber diese bciden Wege nicht so fast Formen der Mittheilung 
bedeuten ais der Aneinanderreihung der Yorstcllungen, so lassen sic 
sich wiederum mit allen Mitteln des Unterrichts inVerbindung setzen. 
Kann das Ganze nur in seinen Theilen erkannt werden, so ist, wie 
auch die ncucre Didaktik lchrt, das analytische Verfalircn am 
Platzc; handelt es sich dagegen darum, dass die allmalig bekannt gewor- 
donen Theile schliesslich zu einem Ganzcn zusammengefasst, also stets 
der Entwickelungsgang nachgewiesen werde, dann ist das synthe- 
tisebe einzuhalten. Damach beantwortet sich cinfach z. B. die Frage, 
ob im Sprachunterricht die Regel etwa vorangestellt werden diirfe 
oder ob der Lehrer bei geschichtlichcn und sprachlichen Anschauun- 
gen, im Religionsunterricht u. dgl. jungeren Schiilern gegeniiber ana- 
lytisch zuWerke gehen soli. Da letzteres aller Erfahrung und Riick- 
sicht auf die Eigcnheiten der Jugend spotten wiirde, gleichwohl aber 
die analytische Methode wiederholt und eifrig von Seneca cmpfohlen

Aristot. Eth. tiikom. I, 4, 5; Piat, de rep. VI, p. 509, D — 511, E, 
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wird 1 j, so werden wir sicher schon aus diesem Umstandc allein folgcrn, 
dass es sich im letzteren Fali um reiferes philosophisches Studium 
und analytische Vcrtiefung eines geiibten Geistes handeln miisse.

1) Cf. Ep. 89 iult. facilius enim per partes in cognitionem totius adducimur. Ep. 
108, 2 nec passim carpenda sunt nec avide invadenda universa: per partes pervenietur 
ad totum.

2) Piat. Theag. p. 127, E ou yao ot3a órcsp oto u av rtę vouv jiakZoy anouSaCot
Tj óirsp uteoc auro u, oraoę cóę pśk-iaroę esrai xrX. p. 122, P» ou yap sort itept orou 
Setorepou av av9pu)no; (3ouXeuęairo r[ itepliratSetaę xa’i outqu ocal r<ov awtou oixęiwv xtX»

Wir werden auf diese Frage nach der Anwendung der Analyse 
oder der Synthesc im Unterricht der reiferen Jiinglinge sclbstverstand- 
lich im dritten Theil dieses Werkes naher eingehen. FUr jetzt, und 
da wir hier bei den Kleineren bald einen synthetischen Gang des 
Unterrichts aus den Objekten desselben, bald einen analytischen aus 
allgemeinen Resultaten bcobachten konnen, wird es sich fiir uns in einem 
der nachsten Abschnitte darum handeln, dass wir in der neuesten so- 
genannten genetischcn Weise den elcmentaren und musischen Un
terricht der griechischen und romischen Knabenschulen zur Darstell
ung zu bringen suchen.

Ganz im Allgemeinen ist noch daran zu crinnern, dass die Bild- 
ung bei den Alten von dem Hohepunkt ihrer Entwickelung an und 
fiir die langste Zeit des antiken Lebens in der Beredtsamkeit gipfelte 
und dass gerade durch die oratorischeDurchbildung alle Bah- 
nen und Methodcn menschlichen Strebens so genau vorgezeichnet 
waren, dass es spater dem Einzelncn fast unmoglich -werden musste, 
uberlieferte Lehrsatzc und dasjenige, was seit Jahrhundertcn in der 
Praxis sich bchauptet hatte, gegen Neucs umzutauschcn.

§ 6.

Die Iclirer (MaazaZot, magistri).

Wie alle Erziehung von der Familie ausgehen soli, und in der 
Regel, unter gesunden Verhaltnissen wenigstens, wirklich ausgebt, 
also soli es auch der erste Unterricht. So finden wir schon im 
Alterthum die ideale Forderung aufgestellt, dass der Vater selbst 
scinem Solinę Lehrer sein sollte *)•  Offenbar ging man bei derselben 
von der Ueberzeugung aus, dass die Liebe zu den Kindern (atopyTj) 
im Verein mit dcm richtigen Vcrstande und der nothigen Energie des 
Charakters dem ersten Bediirfniss padagogischer Einwirkung wahrlich 
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geniige und „die besseren Eltern ais die natiirlichcn .Erzieher und 
crsten Lehrer ihrer Kinder auch ohne Kunst (auroupyouę roaę rffi 
itatóaywytz^ę ovt<z;) das richtige treffen Iasse“ {Fr. Aug. Wolf, nach 
Arnoldt II, S. 19).

In der That fehlt es nicht an Beispielen, dass dieser Anforderung 
von einzelnen Vatern auch gcniigt wurde. In dem Stande der Hand- 
werker frcilich mochte es ganz gewbhnlich geschehen, dass demSohne 
die ersten Handgriffe und Vortheile in der Erlernung des Ilandwerks 
vom Vater gczcigt wurden1). Nun war aber die dcm freigeborenen 
Knaben angemessene Erzichungswcise auch in Bezug auf den Kosten- 
punkt keine geringfiigige Angelcgenhcit und konnte selbst in Athen 
in der Regel nur von bemittelten Familien ausgefiihrt werden. Da 
mochte denn nicht selten der Fali eintreten, dass ein unbcmittelter, 
aber gebildeter Vater den crsten Unterricht seines Sohnes auf sich 
nahm, wie Sophilos, der Vatcr des nachmaligen Redncrs Antiphon, 
der diesem den Elcmentarunterricbt (ra Kpcuta) ertheilte, bis es ihm 
moglich wurde, sich sclber vollstandig zum Redner auszubilden2). Bei 
den Romern vollends gehorte es allem Anscheino nach in der bes
seren Zeit zur herkbmmlichen Einfacbheit und Ilauslichkeit, dass die 
Sohne vom Vater selbst den crsten und vielfach auch den einzigen 
theoretischen Unterricht, so zu sagen fiir den Hausbedarf erhielten. 
Dem Knaben und Jungling priigte sich Sittsamkeit und Bescheiden- 
heit (pudor) ein, indem der Vater auf den Sohn durch Unterricht 
und Beispiel cinwirkte.

Wie von dem alteren Cato iiberliefert ist, dass er seinen Sohn in 
allen Leibesiibungen, im Faustkampf und Wurfspicsswerfen, und eben
so auch im Lescn, Schreiben, Rcchnen und in der Kenntniss der Gesetze 
unterwiesen habe, so wird noch spat der Sohn vom Vater unterrichtet3) 
und durch eigene Zuschriften belehrt, wie des Cato Sohn durch praecepta 
(Bernh. R. Litt. A. 22). Es lasst sich nicht bezweifcln, dass ein gut 
Theil der allgemeioen Opposition gegen die Latini rhetores mit dem 
Umstandc zusammenhangt, dass es noch gar vielc Vater gab, die ihre

*) Piat. Protag. p. 328, A et tic av ijuiv StSaJete touj t<uv yeipoTe-/vuiv ule:«
aunjv TauTi)v rijv TŚ/vi)v, i)v 3ij napa tou naTpóę pcpaSijzaat, zatf oaov olóc 
t rjv o naTijp zai ol tou narpó? ęlkoi ovtsc ópOTe^vot ztX.

2J Orat. Att. edd. BS. Tom. II, vita Autiph. p. 3; Philostrat.Vit.Soph. 15, p 211 
Kays, Ysvś«8at to aurov ol pśv auTopattó; so<póv, ol 81 ez itarpó; zrX.

3) Jedocłi Corn. Nep. Att. 1, 2 omnibus doctrinis, ąuibus puerilis aetas impertiri 
debet, filiuni (Atticum pater) erudivit, weiche Stelle Bernhardy, Ił. Litt. Anm. 22, 
3. Hearb. anfiihrt, beweist niclits in diesem Fali, wie aus dem nachfolgenden eon- 
discipuli hervorgelit.
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Kinder selbst unterrichteten und die mit Cato dem Grundsatz hul- 
digten, dass der rothbackige Bubę besser tauge ais der blasse, und 
die vor Allem ein besonderes Gewicht darauf legten, dass die Kinder 
mit der Gescliichte und den Thatcn der Vorfahren bekannt gcmacht 
und dadurch zum Streben nach Auszeichnung ermuntert wiirden2). 
Es ist wirklich charakteristisch, dass gerade Cato seinen Sohn in eigener 
Person untcrrichtetc, obwohl er unter seinen Sklaven einen geschickten 
und gebildeten (/aptet;) Lehrer mit Namen Cheilon hatte, der dann 
um Lohn den Kindern anderer Lcutc Lektionen gab 3). Auch hatte 
Cato in seinem padagogischen Eifer eigenhandig einen Lcitfadcn der 
Gescliichte fiir seinen Sohn gcschricben und zwar mit grossen Bucli- 
staben 4).

Da es uberhaupt im republikaniseben Rom keine vom Staate ein- 
gerichteten Lehranstalten fiir den Jugendunterricht gab, dereń Besuch 
gesetzlich geboten gewesen ware, und die erste Elementarschule nicht 
vor dem vierten Jahrhundert der Stadt nachgewiesen werden kann, 
so muss man allerdings annehmen, dass in den einfachen Lebens- 
verhaltnissen der alteren Periode die nothwendigste Unterweisung der 
Kinder im clterlichen Hause stattfand5). Ein Vater mehrerer Sohne 
ubergab wohl auch einen derselben seinem Bruder, der vielleicht mehr 
Musse hatte, fiir dessen Ausbildung zu sorgen. Hieraus erklart es 
sich, dass die Bezeichnung des Oheims von vaterlicher Seite (patruus) 
gelegcntlich auch den Nebenbegriff des Tadlcrs erhiclt6). Noch am 
Ausgangc der Republik maclite sich Cicero personlich um den Unter
richt von Sohn und Nefie verdient. ais er mit dem Hauslehrer nicht 
mehr zufrieden sein konnte7). Selbst Kaiser Augustus crtheilte, gleich

!) Vergl. noch Cic. ad Att. VIII, i, 1.
2) Vergl. Marquardt Rom. Privatalt. S. 92, A. 489; Mommscn, Rom. Gescli. I, 

847 f.
s) Plutarch. Cat. M. c. 20 auróę pL Ypapp.aTtOT»]t, auróc oś TOpoStSaz-rję, aCrój 

oś yupasTr,? z-X.
4) Plutarch. 1. 1. c. 25. Jeuer fpa[xfiariarq? Cheilon ist natiirlich nicht zu verwech- 

seln mit den Ypappcrreic od<r IIaussklaven, die Schreiberdienste versahen; vgl. Plutarch. 
de nobil. c. 20; und iiber solche rentirende Sklaven, die zum Nutzen ihres Herm auch 
Geschafte derFreien betreiben, vgl. Ii. Fr. Hermann, Griech. Privataltertb. §45, Anm. 17.

5) Cic. de rep. IV, 3 principio discipliuam puerilem ingenuis; de qua Graeci frustra 
laborarunt et in qua una Polybius, noster hospes, nostrorum i n s t i t u t o r u m neg- 
legentiam accusat, nnllam certam aut destinatam leglbus aut publice expositam 
aut uuam omnium esse yoluerunt. Mehr iiber diesen Punkt spater in dem Abschnitt 
iiber Schulen und Schulgesetze.

6) Krause, Gesch. d. Erz. S. 264, A. 1.
7) Epp. ad Att. VIII, 4 Ciceronesque nostros meo potius labore subdoceri, quam 

me aliumvis magistrum quaerere.
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dem M. Porcius Cato, den Sbhncn seiner Tochter Unterricht im Lesen 
und Schreiben, indem er zu diesem Cursus auch fremdc Kinder her- 
anzogUnd Quintilian fand einen Ilcrzcnstrost darin, fiir seinen 
Sohn zu schreiben2), damit er, wenn ihn selbst, wie es billig ware 
und er wiinschtc, vor ihm dasGcschick wegraffte, doch auch so noch 
den Vatcr zum Lchrraeistcr hatte. In der Republik aber nahm bis 
auf den Zeitpunkt der lex Papiria (S. 125) der Vater seinen Sohn in 
den Senat mit, speiste nie auswarts ohne seinen Sohn, lehrte ihn die 
Loblieder beruhmter Manner, die Zwblf-Tafelgesetze u. s, w.3)

So war man denn der Ansicht, das Beste ware, wenn der Vater 
selbst, ohne die Sklaven beiziehen zu miissen, ais Mann von Biidung 
seinen Sohn unterrichtcn oder doch an dessen Unterricht sich bethei- 
ligcn konnte. Hieltcn es doch gutgcsinnte Vater nicht fiir unanstiindig, 
sich gclcgentlich auch zu den Spielen ihrer Kinder hcrabzulassen 
(I, S. 29). Wollte iibrigens Jemand, heisst es einmal bei Dion Chry- 
sostomos, darauf Anspruch machen, ein tiichtiger Padotribe oder Ele- 
mentarlehrcr (ypappaTtoo zu sein und gern fremde Kinder
unterrichtcn, die scinigcn aber zu einem andern weniger guten Lehrer 
schicken, so ware das eine Pflichtvcrgcssenheit gleich derjcnigen, 
wenn Einer dem bedriingten und ihn rufenden Vaterland seine Iliilfe 
versagcn wiirde1)- Auch wird in Absicbt auf den Erfolg des Lcrnens 
das Lob des Vaters hoher angeschlagen, und ebenso sein Tadel 
barter empfunden und fiir wirksamer gehalten, ais wenn das eine 
oder das andere von dritten Personen ausgeht 5). Indessen wird, wie

J) Sueton Aug. 6t Nepotes et litteras et notare aliaquo rudimenta per se pte
ru niąue docuit sqq. Ibid. 48 Rectorem solitus apponere aetate paryis (regibus 
sociis) aut lnente lapsis, donec adolescercnt aut resipiscerent; ac plurimorum tiberos et 
educavit simul cum suis et instituit.

2) Inst. or. VI, prooem. 1 ut, si me fata intercepissent, praeceptoro tamen patre 
uteretur; ibid, 8.

Cf. Varro de vit. p. U. ap. Non. s. v. assa voce: in conviviis pueri modesti ut 
eantarent earmina antiqua, in quibus laudes erant maiorum, et assa voce et cum 
tibicine.

4J wanep ei rou; aurou rcatSa; -nepiroc itpóę a'XXov nva nuv <pauXorćpcuv, Or. XL1X 
s. f. ed. Dind. II, p. 148; ebenda Or. I.VIII, p. 185 friigt Cheiron seinen Zogling 
Achillous also: ranę ouv zpeitru>v cuu (ó oó? TraTrjp) ouz. aurcc rauSeóei oe; "On, ecp/], ou 
o/oXq aurcu. ' Yrró tou; 'Yrto rrję |?ctO’.Xsćaę. Atacpepec ouv n (3aacXeueiv q iracSeuetu; IIoXu 
ye zrX.

6) Menandros boi Stob. Flor. III, p. 131, 1
ouz eat axouap’ rjóiou q pq$ei{ Xoyo?
Ttarpóę upój utov icepte/cou eyz.cup.iov.

Mailach, Fr. 1’hilos. Gr. Tom. I, p. 485, No. 15 icarpóc eranp.>)ai{ i)3u <pappaxov • | rtXelov 
yap e^ei TO_di<peXouv rou Sazwroę, . . 
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an den Lehrern und Erziehern uberhaupt, so auch an den Vatern 
ein rasches und jahzorniges Dareinfahren gctadelt, dereń Mildc und 
Geduld aber gepriesen. Nach Pseudo-Plutarch. itept itatS. ayioy. c. 18 
sollen dieYater nicht trotzig rauh sein, eingedenk der eigencn Jugend 
(ote e7Śvovto vśot); der Tadel soli sanft sein und wie eine Arznei bei- 
gcbracht werden. Doch diirfe der Vater eher sclinell zum Zornc 
(d$u&upo;) sein ais lange nachtragend (Papu&opoę) *).  Andrerseits gilt 
derjenige Lehrer ais der beste, der sich des Zbglings annimmt wic 
ein Vater seines Kindes. Mogę der Lehrer, sagt Quintilian II, 2, 4, 
vor allen Dingcn eine vaterliche Gesinnung (parentis animum) 
gegen seine Schuler annehmen und glauben, dass er an die Stelle 
derer trete, von welchen ihm die Kinder tibergeben werden.

*) Charakteristisch sind auch in dieser Ilinsicht die oben S. 84 angefuhrton Stellen.

2) Vergl. oben S. 82. Buckie, Ueber den Einfluss der Frauen auf die Fortschritto 
der Wissenschaft; Correspondenzblatt der deutschen anthropolog. Gesellsch. 1870, S. 3.

3) Diog. Lacit. II, 8, 86, ed. Did, p. 53; ilullach, Fr. Philos. Gr. II, p. 403, a,

4) Bd. I, S. 229 mit Anm, 2; vergl, auch oben S. 82,

Es kam wohl auch vor, dass Mutter ihre Sbhne selbst unter- 
richtctcn. Jedoch von einem iiberwiegenden Einfluss der Mutter auf 
die gcistigen Eigenscliaften des Sohnes in moderner Auffassung, wo- 
nach z. B. Buflon und Schopenhauer denselben sogar fiir einen aus- 
schlicsslichen crkltircn wolltcn, indess der Vatcr mehr die Gcstalt und 
den Charakter beeinflussen soli, hatten die Alten keine Vorstcllung2). 
Freilich, um den Platz zu bestimmen, den die Frauen in der Erzieh
ung einnahmen, miisste vor Allem das Maass ihrer Bildung bestimmt 
angegeben werden. Immerhin trcflcn wir bei Griechen und Rbmern 
Andeutungen, aus denen sich folgern lasst, dass man gleichwohl in 
einzelnen Fallen geneigt war grosse und bedeutende Menschen so zu 
sagen mehr fiir die Sbhne ihrer Mutter ais die ihrer Vatcr anzusehen. 
So erhielt unter den griechischen Philosophen der jiingere oder dritte 
Aristippos, Enkel des ersten Aristippos von dessen Tochtcr Arete, den 
Beinamen MrjTpoStbazToę, Schuler seiner Mutter3). Dass jedoch in 
Rom Frauentugend und wcibliche Hoheit geradezu musterhaft sich 
entwickelten, wurde auch von uns langst hervorgehobcn4); und weil 
unter den Romern auch Frauen bedeutsam ais Erzieherinnen hervor- 
treten, wurde unter ihnen auch bei weitem mehr fiir dic Erziehung 
der Tochtcr gesorgt ais unter den Griechen. Auf dic sittliche Richt- 
ung des Knaben, auf dessen Gesinnung und Denkweise, selbst auf dic 
Reinheit der Sprache bchaupteten, wie Cicero und spatere Autoren 
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bezeugcn, wahrend der alteren Zeit der Republik durchaus dic romi- 
schen Matronen den entschiedenstcn Einfluss *)•

Gute Eltcrn scheuten uberhaupt keine Kostcn, um ihren Kindern 
wo moglich einen hauslichen Unterricht angedeihen zu lassen, 
aus Griinden, die spater noch besonders erortert werden sollen2). Ari- 
stotelcs fiihrt aus, dass die Fiirsorge der Eltern fiir ihrc Kinder nicht 
bios eine Pflicht ist, die ihnen dic Natur aufcrlegt hat, sondern dass 
sie auch vorthcilhaft ist fiir sie selbst. Denn was die Eltcrn in der 
Zeit, in welcher sic es vermogen, den Kindern, die cs noch nicht 
vermogcn, erweisen, das erhahen sie von ihnen wieder, wcnn diese 
in den Stand kommen es zu leisten und jeno im Alter eine Hiilfe 
bediirfcn 3). Eifrige Eltcrn wirken darum auch selbcr mit beim haus
lichen Unterricht1); und dic Kinder tragen durch ihre musikalischcn 
oder sonstigen Kcnntnisse ‘gelcgentlich auch zur Unterhaltung der 
Eltern bei5).

Auffallcnderwcisc aber werden auch im Alterthum, gegeniiber dem 
Beispiel eines Antiphon, dessen Vatcr Sopbilos von Philostratos (Vit. 
Sopli, p. 211 cd. Kays.) ais ótóaazako; p7)Topixd>v ZoyoA bezcichnct 
wird, mehrfach Fallc crwiihnt, in denen auch der cdclste und liebe- 
vollstc Eifcr der Eltern erfolglos blieb. Man machtc nicht selten dic 
Beobachtung, dass die Sohnc beriihmtcr Manner und gerade auch dic 
von gepriesenen Lchrcrn ais unbcdcutcndc oder ganz stupidc Men-

') Cicero Brut. 58, 210 Sed magni interest quos qnisque audiat quotidie domi, 
qiiibnscum loąuatur a puero, ąuemadmodum patres, paedagogi, matres etiam locpiantur. 
Legimus epistolas Corneliae, matris Gracchorum: apparet fllios non tam in grcinio edu- 
catos quam in sermono matris. Yergl. Krause, Gescli. d. Erz. S. 240. 274. Bern- 
hardy, R5m. Litt. Anm. 24.

2) Mark. Antonin, ed. Did. I, 4 erzahlt, er habe seinem Urgrossrater verdankt to 
pi; etc 3qpo siat 3tarpi(3a{ ęotTnoaf zai to ayaSotę Stoaozakotę z ar’ oizov 
yprjaaa&af zai to ynfriT., ort etc ra rotadra 8*r  śzTevo>{ a^aXiazetv.

3) Aristot Oikon. I, 3, 20 sqq. Vergl. oben S. 19 iiber die Tpocpeia und Band I, 
S. 215.

4) Piat. t.ys. p. 209, B zai ó itaTrjp zai q pqrqp aot eirtrpenouat za! ouz avapśwjatv, 
Ewę av qXtxtav ś/iję, orat yap {ioóKumat auro7? T'.va dvap<os3rjvai q ypatpipai, oś, <»{ 
ćympat, rtpwTO'? t«Jv Tn oizta en! tooto Tarrouaw zrk. Ilion. Chrysost. or. XIII, ed. 
Ilind. I, p. 245 ak/.a ot ziftapijew zai nakateto zai ypappara pav8avo,<Tec unó t<ov yovśo>v 
zai tou{ uloui 8>.8aazovTe; oieode ou>tppoveaT:pov zai apetyOM oizqsetv Trp nóKty.

•’’) Cf. Aristoph. Nubb. 1358; das Fragment aus Aristoph. Aairakel? bei Athen, XV, 
p. 694, A ; dazu Siivern in don Abhandl, der Beri. Akad. 1826, S. 28, 
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schen gegolten hatten. Dass es auch in der neueren Culturgeschichte 
keineswegs an ahnlichen Beispielen fehlt, ist hinlanglich bekannt >).

Aus dieser allgemeincn Auffassung des Lehrerberufes ergibt sich 
fiir uns auch schon ein Massstab fiir die Beurtheilung einer ganzen 
Summę von Anforderungen, die man an dic Bildung und 
padagogische Befahigung des Lehrers im Alterthum stellen zu sollcn 
glaubte und denen, 'genau besehen, cigentlich nur die Person des 
Sokrates geniigen diirfte. Sokrates war eben durch und durch 
padagogische Persbn 1 ichkeit. Das allgcmcinste ticfsteMcnseh- 
liche stellte er ja alsPrinzip auf, und indem er die Allgemeinheit des 
menschliclien Seins erfasste und die Einkehr des Subjekts in sich ais 
den Weg zur Bildung aufzeigte, ward er entschieden zum padagogi
schen Ferment seiner Zeit; konnte er sich doch mit sichcrcm Takte, 
von jenem archimedischen Punkt aus, mit seiner „sokratischen Ruhe“ 
in jedes Gesprach mischen. Allerdings, ais Sondcrling durch seine 
Opposition gegen das Neue, dem er doch selbst angehort, ist er liin- 
wiederum auch eine koinische Figur, zu dereń Aufstellung ein Aristo- 
phanes bcręchtigt war. Dem Sokrates lag noch nicht das Wissen 
und sein Prinzip neben dcm Handeln, sondern in der Identitat 
des Wissens und Handelns erkannte er die ganze Hohe des 
Lehrerberufes ais Berufes, jenes Satpóvtov zur Menschenbildung, das 
nicht etwa mit dcm gleichen Interesse wie dic Dressur gcschatzter 
Pferde vermerkt wird. So galt ihm Erziehung der Jugend gerade 
ais die grbsste Theilnahme, die man fiir den Staat hegen und im Staats- 
leben haben kann.

!) Cf. Aelian. Spartian. Sever. c. 20 sq. reputanti mibi neminem prope mag- 
norum virorum optimum et utilem filium reliquisse satis claret. Denique 
aut sine liberis veris interierunt ant tales habnerunt plerique, ut melius fuerit <le rebus 
humanis sine posteritate discedere. Folgen alsdann Beispiele, beriihmte Namen von Ro- 
mulus ab. Quid de Tuliło, cui melius fuerat liberos non habere? quid de Augusto? etc. 
Bei Philostrat. Vit. Soph. ed. Kays. II, p. 2‘‘1 heisst es von den Sohnen dos Perinthiers 
Rufus: uitep <uv ye peqa ou3sv ś/o> eiireto, itKrjo oq ort aic ezetvou. Vergl. ebenda 
p. 240 iiber den Sohn des beriihmten Staatsmannes und Redners Herodes Attikos, dem 
selbst der Elementarunterricht zu schwierig wurde. Suidas s. v. 'Apiarapyo?, ed. Bernli. 
I, p. 717 zat itatSa? pśv zarekitteo ’Apiaropyov zat 'Apta-a^pau, ap<pu> 8eeyevovro 
eurjOetc (stupidi), ware zat śupa9q ó 'Apiarap^oę. Ein paar schlimme Beispiele erwahnt 
auch der Verfasser der Schrift De disciplina scholarium, Pseudo-Boetius ed. Mignę II, 
p. 1227, 0. D. Es ist dies ein Kapitel der Anthropologie, woriiber zu verschiedenen 
Zeiten Bemerkungen in Bezug auf die Alten niedergelegt sind, z. B. bei Frane. Pe- 
trarcha, De remediis utriusque fort. dial. II, 44 de filio contumace: nescis, utAfricanus 
ille air magnus dissimillimum filium sibi longeąue degenerem amavit nnice sqq. De 
Pauw, Rechereh. philos. sur les Grecs, T, p. 142.
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Vor Allem verlangte man bei dem nun einmal nothwendigen, 
durch complicirtere Lebensverhaltnisse vollends unvermeidlichen Er- 
satze der vatcrlichen Unterwcisung durch einen Leh
rer, ein richtiges Maass von Geduld und ruhigcr Beharrlichkeit. 
Mit vaterlicher Liebe und Sorgfalt sollten Lehrer und Erziehcr ihrer 
Aufgabe gerecht werden. Die Nachtheilc ubertriebener Strenge und 
besonders diejenigen einer gewissen Hast undjahzornigcnllitze 
beim Geschaft des Unterrichtcs werden haufig hervorgehoben, um die 
Betreffenden davor zu warnen. Ein Mustcr auch in dieser Hinsicht 
ist wiederum Sokrates, dessen Gabc zu besanfeigen auch bei seinem 
eigenen Sohnc Lamprokles den besten Erfolg hatte *)•  Natiirlich war 
man in gleicher Weise iiberzeugt von der Schadlichkeit des fortge- 
setzten Ta dcl s und einer gewissen, in der Praxis des Unterrichts 
gar nicht seltenen, andauernden Aufregung allcr Betheiligtcn, in Folgo 
zeitraubender, spitziger und hitziger Reden, die ihres Zweckes in der 
Regel verfehlen2). Allerdings muss es der Lehrer verstehen, mit 
einschncidcnden Worten den Fcbler zu bezcichnen und den Vorsatz 
der Besserung zu wecken. Den Jungen muss es der Lehrer sagen, 
den Reiferen sollen die Dichter edle Muster vorstellen3). Sobald je
doch der Tadel nicht mehr innerhalb der Schranken der Wahrheit 
und Gerechtigkeit bleibt oder auch in sonstiger Witzelei sich verliert, 
stumpft er vielmehr ab und ruft andere Fcbler bei dem Zogling her- 
vor 4). So steht denn auch eine von Manchen bewunderte Meinung 
Cicero’s, dass ein Lehrer um so zornmuthiger und angestrengter un- 
terrichte 5), je riistiger und geistvoller er sei6), wenigstens in Betreff 
der Zornmiithigkeit ziemlich vereinzelt, auch andern Stcllcn bei Cicero 
selbst gegeniiber7}. Nach De oflic. I, 25, 11 und 38, 3 soli man

9 Diog. Laert. II, 5, 29 everpctj>e zai Aajwtpozkea róv utóv rij [azj-pt aypiawó- 
pevov.

2) Fiir solche iibereifrige Piidagogen gilt die Zurechtweisuug bei Plautus Bacchid. 
III, 3, 4: Heia, Ludę, leniter qui saeviunt sapiunt magis.

3J Aristopb. Ran. 1054 sq. rotę pćv yap itaiSapiotow | eon oioaazaZoę oartę ępajet, 
rotę ^<«aiv Si iroirjtai.

Vergl. die -obigen Forderungeu S. 94 ff.
5) Cramer li, S. 593 iibersetzt: mit desto lebendigerem Eifer und desto grósserer 

Anstrengung.
6) Cic. pro Roscio Comoedo XI, 31 quo quisque est sollertior et ingeniosior, hoc 

docet iracundius et laboriosius. Quod enim ipse celeriter arripuit, id cum tarde 
percipi ridet discruciatur.

’) Vergl. in den Briefeu an Atticus VI, 1, 9 Ciceronis pueri amant iuter se, dis- 
cunt, exercentur . . . Dionysius mihi quidem in amoribus est. Pueri autem a i mit 
tum furenter irasci. Sed homo non doctior nec sanctior fleri potest nec tui mei- 
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sieli wohl buten, im Zornc zu strafen; denn mit einem aufgebracliten 
Gemiit ist es unmoglich, die gliickliche Mitte zwischen dem Zuviel 
und dem Zuwenig zu treffen, welche die Peripatctikcr, wie uberall, 
so auch namcntlich beim Strafen dringend empfohlen hatten. Selbst 
wenn man verweisend in einem heftigen Tonę und mit nachdriick- 
lichcren Worten redet, muss immer sichtbar sein, dass wir nicht des- 
wegen Vorwiirfe machcn, weil wir aufgebracht sind. Wir miissen 
viclmehr zu Verwciscn, sowie dic Acrzte zum Schnciden und Brenncn 
bei ihren Kranken, ungern, selten und niemals anders unscre Zuflucbt 
nehmen, ais wcnn es durchaus nothwendig ist und jedes andere Mittel 
unkraftig befunden worden. Der Andere muss gcwahr werden, dass 
das Bittere und Unangenehme, was in unseren Vorstcllungcn liegt, 
uns selbst eine Ueberwindung gekostet hat, zu der wir um seines 
Besten willen uns entsebliessen konnten.

Nach Seneca sind auch starkę und von Natur kraftige Ge- 
m ii ter zum Zornc gcncigt, so lange sie nicht durch Bildung gemil- 
dert werden ,). Nichts geziemt dem Strafcnden weniger ais Ziirncn, 
da dic Strafe um so mehr zur Bcsserung beitragt, wcnn sie mit 
Ueberlegung bcschlossen ist. Ucbcrhaupt seien Kinder, Greisc und 
Kranke, sowie Alles, was seinor Natur nach schwach ist, am 
zornsiichtigsten 2).

Aber nicht bios in Betrcff der Lehrer, sondern auch der gewbhn
lichen Knabcnfiilirer wird in dieser Beziehung die grosste Vorsicht 
ancmpfohlen. So mahnt Quintilian I, 1, 8: Was dic Piidagogen an- 
belangt, so mocbte ich uberdies bemerken, dass sie entweder vollkom- 
men gebildet (eruditi plene) sein oder wenigstens wissen sollen, dass 
sie nicht gelehrt sind. Denn es gibt nichts schlimmeres ais Leute, 
die ein wenig Iiber die Elemcntarkenntnisse liinaus sind und nun eine 
falsche Meinung von ihrem Wissen angenommen haben. Sio halten es 
dann unter ihrer Wiirde (indignantur), erfahrenen Lebrern nachzu- 
stehen; und durch das Recht zu befehlen, das diese Menschen leicht

que amantior. Dieses milde Urtheil iiber einen jahzornigen Hauslebrer wird eben hin- 
fallig durch die spateren Mittheilungen von dessen arger Ueberhebung und ganzlichen 
Untiichtigkeit, ebenda VIII, 4 Dionysius superbum se praebuit ♦ • . Dicaearchum me- 
hercule aut Aristoxenum diceres arcessi, non unum omnium loquacissimum et 
mini me aptum ad docendum. Sed est memoria bona. Me dicet esse meliore ... 
nihil cognovi ingratius sqq.

*) De ira II, 15, 1 fortia solidaque natura ingenia. antequam disciplina 
molliantur, prona in naturam sunt

2) De ira I, 13, 5 invalidum omne natura querulum est. Yergl. oben S. 9G. 
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stolz macht, cin tyrannisches und mitunter auch jahzorniges Verfahren 
cinhaltend (imperiosi atque interim sacvientes) lchren sie fort und fort 
ihre Albernheit.

Das sind dann jene Erzieher, denen es haufig an geistiger und 
an leiblicher Gesundheit in zu hohem Grade fehlt, ais dass sie selbst 
den Grund ihrer Ycrstimmung und Gerciztheit zu erkennen vermoch- 
tcn. Sie strafen dann oft ihre Schuler, wo nur ihre Stimmung zu 
strafen ware. Schon die Alten haben darum solchen schlagereichen 
Mannern der Ahndung und Schelte gcwóhnlich in erster Linie die 
Eigenschaft des Hasses oder Zornes, in zweiter diejenige der volligen 
Pedanterie und einfaltigcn Wortklauberei zugeschriebcn, wodurch der 
Geist geschwacht und entkraftet werde *).  So erzahlt Philostratos2) von 
dcm stolzen Professor Philagros aus Kilikien, einem iiberaus heftigen 
und jahzornigen Mannę, derselbe habe einstmals einem einnickenden 
(voataCovra) Zuhorer eine Ohrfeige gegeben, und dieser hitzige Eifer 
seiner Jugend sei auch im Alter nicht von ihm gewichcn, sondern 
habe 'sich in dem Grade gesteigert, dass man ihn sogar fiir den 
Typus eines Professors (a/żjfta 3:óaazaXoo) erklart habe.

*) Seneca Ep. 94, 9 (p. 286 ed. Ilaate) ista enim qui d iligen t iss i m o monent 
ipsi facere non possunt. Ilaec paedagogus puero, haec avia nepoti praecipit et iras- 
cenduin non esse magister iracun dissimus disputat. Quiutil. I, 7, 33 
ad extremam usque anxietatem et ineptas cavillationes descendere. Libanios IV, 
p. 380 extr. Ii. ev rotc p.iaouaiv oipat zai rouę 313 a szak ou ; Oqaopev, ot azuroę 
zdliiprai tpśpoure? zrl.

J) Vit. Sopli. II, p. 250 ed. Kays.
3J Diog. Laert. IV, 1, l zai yap opytloc zat tq3ovtuv r’rru>v iqv.
4) Diog. Laert. IV, 2, 7 ; vergl. auch Fournler sur 1’education et 1’instruction publi- 

ques chez les Grecs p. 26.
5) Diog. Laert. VI, 1, 2; noch ein Beispiel ebenda 10.
6) ot óptkiaę eppelout uitafeadat itdv&’ óurtuouu. Vergl. auch bei Multach, Fragm. 

I’hilo=. Graec. II, p. 292, No. 123 'AurioSeur;? 31 ó Stozpartzoc ano rrj? Asuzrpotę

Anders Speusippos, der die Bilder der Grazien im Platonischcn 
Horsaal der Akademie aufstellte und doch von Natur sehr geneigt 
war zum Zorne und zur Sinnlichkeit3). Auch wird die Geduld des 
Xenokrates, dcm Sokrates ebenso wie dem Antisthenes empfohlcn 
hatte, den Grazien zu opfern, bei Gelegenheit eines schlechten Schii- 
lerstreiches gepriesen ; ferner die Milde und Bescheidenheit des Anti
sthenes, der seinen Schiilern selbst anrieth, mit ihm Sokrates zu horen 5). 
Und doch rlihmte an ihm Theopompos von allen Sokratikern, dass er 
Jedermann durch seinen feincn Umgang eingenommen nnd gefesselt 
habe ®).
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Nun war aber den Lehrern ebenso gut wie den Verwandten und 
den Knabenfiihrern auch die padagogische Pflege der Schuler anver- 
traut, woriiber man sich bei der Stellung des Unterrichts zur Ge- 
sammterziebung in alter Zeit (Bd. I, 207 und oben S. 78 ff.) nicht 
wundern darf. Die ótSaozakot oder eigentlichen Lehrer fallen mit 
demsclben Rechte wie die itatSorpt^at oder Turnlehrer unter den all- 
gemeinen Begriff der itaiSsoTat vś<nv oder Jugendbildner (I, 284), 
gleichwie die SuSapj, der Unterricht im engeren Sinne, der itatSeia 
oder Bildung und Erziehung uberhaupt, in den besseren Zeiten unter- 
geordnet und in der spateren Zersetzung des antiken Prinzips minde- 
stens coordinirt erscheint. Folgerichtig werden denn auch nicht bios 
die Erzieher und Begleitcr der Knaben, sondern selbst die eigentlichen 
Lehrer im gewolmlichen Leben rerantwortlich gemacht fiir die schlech
ten Erfolge des Erziehungsgeschaftes, fiir unartiges Benehmen ihrer 
Zoglinge und uberhaupt fiir auffallende Mangcl ihres Unterrichts. 
Beinahe so riicksichtslos, wie wenn die Herren der Sklaven unter Um- 
standen hart angelassen werden!). Der jungę Alkibiades soli einen 
Lehrer geschlagen haben, in dessen Schule sich kein Homer vorfand2). 
An Alexandros dem Grossen wollte man spater Fehler bemerkt haben, 
die ihren Grund hauptsachlich in der ungcschickten Behandlung sei- 
nes Piidagogen Leonides gehabt haben sollen. Bei Quintilian I, 1, 9 
wird unter anderm iiber die Knabenfiihrer bemerkt: Auch denSitten 
ist ihr Wahn (error) nicht minder schadlich. Hat doch z. B. Leoni
des3), der Padagog des Alexandros, seinen Zogling an einige Fehler 
(vitia) gewohnt, die denselben bis in das kraftige Alter, da er schon 
der grosste Konig war, von jenem Jugendunterricht her begleiteten4). 
Philostratos berichtet im Leben des Apollonios von Tyana (od. Kays. 
p. 78): Ais dieser nach Sparta kam, fragte man ihn unter anderm 
auch, wofiir er ihre Gesetze halte. Apollonios antwortete: Fiir die 
besten Lehrer; die Lehrer werden sich eines guten Rufes erfreuen, 
wenn ihre Schiiler nicht leichtfertig sind (av y/r] pą»'jpiwoiv). Demge- 
mass war man auch geneigt, von schlechten Mannern auf einen schlech
ten Charakter ihrer ehemaligen Lehrer zu schliessen, ungefiihr wie

op«iv tou? 0i](3aiouę p£px <ppovoimac, ouSL aurous sępi; Sta<pepstv itat§api<uv gitl 
rai sufzoipai róv icai3aYu>Ydv faupioU-mY.

*) Z. B. Xenoph. Memor. III, 13, 4 tiots ouv śittazetjjw, s<pvj, itórepoc itketdv<ov 
■niojpjy Seirai, su r[ ó Separt«>v;

D Plutarch. Alkib. c. 7 ; Ailian. V. H. XIII, 38.
3) Leonides ist die Namensform bei Quintilian, vergl. Halm's Ausgabe.
4) Mehr iiber diesen Punkt bei Krause S. 111 ff.

Graaberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). | j 
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bei Platon, Staat VIII, 14, p. 563, bemerkt wird: Der Lehrer fiircbtet 
bei solchem Zustande seine Schiller und hatschelt sie, und die Schiller 
missachten den Lehrer sowie auch den Knabenaufsehcr, und uberhaupt 
machen sich die Jungen den Aelteren iihnlich und wctteifern mit ihnen 
in Wort und That; die Greise aber lassen sich zu den Jungen herab, 
und sind voll Zuvorkommenheit und Licbenswiirdigkeit gegen sie, in
dem sie die Jungen nachahmen, damit sie ja nicht ais unangenehme 
und herrische Leute erscheinen mochten J).

Damit hangt naturgemass eine weitcre Forderung an den Lehrer 
zusammen, dass sein eigenes Leben mit der Wichtigkeit seines 
Berufs und mit den vorgetragcnen Lehren und Grundsatzen im Ein- 
klange stehe. Von den hcillosesten Folgen fiir dic Zukunft der Zog- 
linge miisse ja ein schlechtcs Beispiel der Lehrer begleitct sein2). Fiir 
die rechtc Bildung und Gelehrsamkeit, heisst es andcrswo3), halten 
wir nicht jcne Eleganz, die mit Zungengewandtheit prahlt, sondern 
das wahre Gefiihl und den gcsunden Sinn, der iiber Gut und Bose, 
iiber Schon und Nichtschon eine wahre Meinung besitzt. Jeder aber, 
der selbst ganz anders empfindet, ais er es seine Schiiler lehrt, hat 
oftenbar mit der Bildung ebenso wenig gemein, ais er Anspruch hat 
auf den Namen eines wackeren Mannes. — Und bei Lukianos im 
Todtenorakel c. 5 spricht Menippos: Ungereimt fand ich, was ich bei 
genauerer Aufmerksamkeit auf diese Philosophen entdeckte, dass sie 
namlich im Leben gerade auf das Entgcgengesetzte von dem ausgehen, 
was sie in ihren Yortragen anpreisen u. s. w.

1J Dali er jene Rede des Piidagogen Eurip. Phoin. 92 sqq.
Euto/sę, u>ę ay ocpouęEpeuy^goj art(3oy, 
pq Ttę 'rcoktzujy sv rptfłu) (payrd&Tai 
x a p o ’t p s v e k & ig <p a u k o ę oj ę 8 o ó k <p cp ó y o c.

Suid. I, p. 204 Bernh. s. v. AksęaySpoę Ai^ato?, cptkÓGocpoę IIepfrcaTqTixóę, StSaazakoę Ne- 
pu>yoę rou [3aotkE(oę . ... xaxujy uj; otpat, xaxioveę ot 8t3daxakot.
Stob. Flor. Append. p. 407 Euwpdriję spu)Tq^£tę . . ♦ . itófky paktara xaxot Ytyoyrat, ’E£ 

xax^ę xat óptktac Tcoyigpujy, s<p7].
2) Vergl. oben S. 85 und besonders die Stelle aus Quintilian I, 2, 6, S. 88 ; 

Piat, de legg. V, p. 729, C 'rcatSsta ydp veujv Btaęźpouaa sorty apa xat aóruiy oó ró vou- 
Oerety, akk’ airep av akkov yo^Oeriby eittoi Ttę, (patyeaftat "aura auTÓy 8pwyra 8 ta 
Pio u. Xcuopb. Mentor. I, 2, 3 rep <pavspóę etvat tołootoc u>v (ó Su>xp.) ekactCety eitotet 
Toóę auyStarp t^oyraę eaurip ptpoupsyouę exetvoy toioógSe ysy^Gso^at. Ibid.17 
ndyrac os Touę StSdazoyrac ópćn auTOuę Sewyjytaę te to?c pav&dvouotv, -Jjrsp aÓTOt ar otou- 
atv a 8t8aGxooGt, xat tuj kóyuj '7rpoG^t^(»ov‘ca,»* Ibid. 6, 3 et o*Jy,  ojGicep xat twv akkujy 
Epyujy, ot BiSaczakot roóę pa^yjra? ptpTjraę eauruiy dKo8£ixv’jO’JGtv, outio xat aó Touę 
aoyóvTac SiaO^GEtc xtX.

3) Suid. II, 2, p. 158 8. v. -rca8eta, coli. Julian. Ep. 42.
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Daher jenes herbe, aber hóchst bezeichnendo Urtheil des Rómcrs 
Caius Marius, welches, wenngleich in eine politische Tendenzrede ein- 
geflochten, obiger Anschauung zum strengcn Ausdruck verhilft: Ich 
habe kein Griechisch gelernt; wic hatte mir dasselbe auch gefallen 
sollen, da ich sah, wie es die Kenner durchaus nicht zu bossercn 
Menschen gemacht hat1). Ais Kleanthes gefragt wurde, was denn 
die Ursache ware, dass es bei den Alten nur wenige, aber datur um 
so beriihmtere Philosophen gegeben, antwortete er: Weil man es da- 
mals auf die Sache selbst abgesehen hatte, jetzt aber bios auf Worte2). 
Auch Cicero bricht einmal (Tuscul. disp. II, 4, 11 sq.) in die Klage 
aus: Wie wenige Philosophen gibt es, dereń Charakter, Gesinnung 
und Lcbenswandel vernunftgemass ware? die ihr Fach nicht fur eine 
Gelegenhcit ansehen mit ihrer Gelehrsamkeit zu prunken, sondern 
fur eine Richtschnur des Lebens halten ? die sich selber Folgę leisten 
und ihren Lehrsiitzen gemass leben? Man kann sehen, wie die mei
sten wider die Kunst zu leben vcrstossen und in dem Fache sich 
Blossen geben, zu dcm sie sich bekennen u. s. w. Aehnlich klagt fiir 
seine Zeit Quintilian I, prooem. 15: Ich will gerne zugeben, dass vielc 
von den alten Lehrern der Weisheit sowohl dass sittlich Gute gelehrt 
ais auch nach ihren Lehren gelebt haben; in unserer Zeit verstecken 
sich aber unter diesem Namen bei sehr Vielen die grossten sittlichen 
Gebrechen. Denn nicht durch Tugend und gelehrte Studien bemiihen 
sie sich fiir Philosophen gelialten zu werden, sondern durch die Miene, 
durch finsteres Wescn (tristitia) und ihr von andern Menschen ver- 
schiedenes Aeussere bemanteln sie die schlechtesten Sitten.

1) Sallust. Jag. 85, 32 neąue litteras Graecas didici, parum placebat eas discere, 
q u a e ad v i r t u t e m doctoribus nihil profnerant.

2) Stob. p. 80; vergl. auch die Worte des sterbenden Brntus bei Kass. Dion. 
XLVII, 49.

11*

Es war das eine Zeit, in der um so eifriger die wissenschaftliche 
Biidung angestrebt wurde, je mehr die sittlichen Tugcnden sanken. 
Liingst hatte das rómische Leben seinen gesunden Charakter einer 
gegenseitigen Durchdringung von Wissen und Thun verloren; wie von 
den heimatlichen Gbttern und der Volksrcligion, sagtc man sich iiber- 
haupt los vom óffentlichen Leben und der allgemeinen Sitte. Demge- 
mass betrieb man auch die Studien nicht so fast fiir das Leben ais 
fiir die Schule. Bei Lukianos im Hermotimos c. 81 beklagt sich der 
Onkcl eines Jiinglings bei dessen Lehrer, dass jener in sittlicher Be- 
zichung durch seine Studien um nichts besser, sondern schlechter go- 
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worden sei, und beweist dieses durch Aufzahlung mehrcrer von ihm 
begangenen Schlechtigkeiten. Vollends bei Seneca ist im Einklangc 
mit seiner Weltauffassung, wonach die Menschen uberhaupt schlechter 
und gebrcchlicher erscheinen, ais sonst irgendwo im Alterthum, der 
Klagen iiber den Conflikt zwischen Lebon und Lehre kein Ende

Gegeniiber einer solchen Leichtfertigkeit des blosscn Docircns, dic 
wir spater etwas niihcr besehen werden, ward in den besseren Zeiten 
dic naturliche Anziehungskraft und die personliche Tiich- 
tigkeit des Lehrers um so bober gcschiitzt. Mancherlei Aufzeich- 
nungen geben Aufschluss iiber die H o eh a c h tu n g, die einer solchen 
bedeutenden und mit Autoritiit ausgestatteten Personlichkeit gezollt 
wurde, im Interesse des Unterrichtes sowohl ais der gesammten Er- 
ziehungsaufgabe; wenn auch von jener hyperbolischen Auffassung des 
Verhaltnisses zwischen Lehrer und Schuler, wie sie in China und in 
Indien gilt, und die Cramer auch noch der alteren Entwickelung des

9 Vergl. z. B. Ep. 6, 6 Zenonem Cleanthes non expressisset, si tantummodo 
audisset: vitae eius interfuit, secreta perspexit, observavit illum an ex formula sua 
yireret. Ep. 48, 7 in hoc barbam demisimus ? hoc est quod tristes docemus et pal- 
lidi? Ep. 88, 2 au tu quicquam in istis credis esse boni, quorum professores 
turpissimos omnium ac flagi t i o sissi m o s cernis? Ep. 88, 42 quicquid in 
iliornm artibus supervacuum erat, transtukre in suam: sic effectum est, ut diligen- 
tius scirent loqui quam vivere. Audi, quantum mali faciat nimia subtilitas et 
quam infesta veritati sit sqq. Ep. 89, 13 eum locum, qui monitiones continet, sustulit 
(Ariston Chius) et paedagogi esse dixit, non philosophi, tamquam quicquam aliud sit 
sapiens quam generis humani paedagogus. Ep. 94, 48 qui didicit et facienda ac vitanda 
percepit, nondum sapiens est, nisiinea, quae didicit, animns eiustrans- 
figuratus est sqq. Ep. 114, 1 hoc quod audire volgo soles, quod apud Graecos in 
proverbium cessit: talis hominibus fuit oratio qualisvita. Ep. 108, 23 
aliquid pr ae c ip i e n t iu m vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, 
aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum 
excolendi, sed ingenium. itaque quae philosopbia fuit, facta philologia est. Ep. 
108, 36 nullos autem peius mereri de omnibus mortalibus iudico, quam qui pbilosophiam 
velut aliquod artificium yenale didicerunt, qui aliter vivunt quatn vivendum 
esse praecipiunt sqq. Ep. 40, 2 hoc non probo in pliilosopho, cuius pronuntiatio quo- 
que, sicut vita, debet esse conposita. Ep. 52 8 adiuvare nos possunt non tantum qui 
sunt, sed qui fuerunt. Ex his autem, qui sunt, eligamus non eos, qui verba 
magna celeritate praecipitant et communes locos volvunt et in privato circu- 
lantur, sed eos qui vita docent. Qui cum dixerunt, quid faciendum sit, probant 
faciendo, qui docent, quid yitandum sit. Besonders charakteristiscli ist Ep. 89 iiber 
die Vortrage der Philosophen, die sich in geometrische und grammatische Spitzflndig- 
keiten und iu Entwickelung entlegener Gegenstande verloren, uberhaupt zu allen Zeiten 
besser zu reden ais zu leben yerstandeu hatten. Dazu der Schluss: stude non ut plus 
aliquid scias, sed ut melius.



165

Ilellenischen zuweisen mochtei), im Ernste nicht die Rede sein kann. 
Von Diogenes aus Sinope wird berichtet, er habe sich ais Hauslehrer 
und Sklavc bei dem Korinthier Xeniades so zu fuhren gewusst, dass 
sein Herr uberall erklarte, ein guter Genius habe in seinem Hause 
Einkehr genommen2). Wenn die Knaben zu feingebildeten (aarstot) 
Lehrcrn gelangen, dann folgen sie diesen zuerst aus Nothigung (oko 
/peta?) und ahmen ihnen nach, mit der Zeit aber gewinnen sie die- 
selben lieb3). Auch sind gewisse Gotter ais Lehrer kriegerischer 
Uebungcn und praktischer Fertigkeiten der allgemeinen Verehrung 
und Dankbarkcit wiirdig4). Ais Konig Philippos von Makedonien 
Aristoteles ais Erzieher des damals dreizehnjahrigen Alexandros be- 
rief, hatte er lange zuvor ihm geschrieben: „Wisse, dass mir ein Sohn 
geboren worden. Ich danke den Gbttern nicht sowohl, dass sie ihn 
mir gegeben, ais dass sie ihn zur Zeit des Aristoteles haben geboren 
werden lassen.“ Nie hat ein grosserer Lebrer einen grosseren Schuler 
gehabt, bemerkt K. Schmidt dazu a. a. O. S. 300. So erstattete auch 
Mark Antonin den Gbttern Dank dafiir, dass es ihm an den geeig- 
ncten Erziehern der Kinder nicht fehle5). Wer ist unter uns, ruft 
Cicero aus (pro Plancio 33, 81), der eine edle Erziehung genossen 
hat, dcm nicht die Erzieher, dem nicht seine Lehrer und Fiihrer, dem 
nicht der stumme Ort selbst, wo er geistig genahrt und unterwiesen 
wurde (ubi altus aut doctus est), mit dankbarer Erinnerung im Innern 
haftet?

1) Vergl. Fr. Cramer, Gesch. d. Erz. I, S. XXXII; II, S. 3; K. Schmidt, Gesch. 
der Padag. I, S. 97.

2) dyaSó? 5alfi<ov etę oix(av poo eiaelijlUh, Diog. I.aert. VI, 2, 74; iiber seino 
Methode ebenda VI, 2, 31 ; vergl. auch Mullach, Fr. Phil. Gr. II, p. 295 są. 308, 91. 
322, 250; iiber Diogenes ais attoktę Philol. Anz. 1872, S. 59.

3) Plutarch. de virt, mor. ed. Did. I, p. 544, 8; cf. ibid. p. 548 extr. iuots pi] 
zaztuę etite'v tóv Adzuwa itaiSafwpó';, oni iroiąaet tÓv rta;oa to~{ zakotę rjóea&at zat d/Oeo&at 
rotę ata^polę, oó peiCon oó8ev eariv oóóó xakktov aitotp^vat Tekoc ókeodeptp Ttposijzcjar;; 
itatóeiaę.

4) Piat. Menex. p. 238, C ótóaazdkouę Seoos z-k. ot tóv |3iov zaTeaxeóaaav
itpóę Ti xa&’ ąpipav JćatTCW TŚ'/vaę itpióro-JC itat8sjadp.śvot zat itpóę rrp; ó-tp Tiję ytópaę 
<fukazr]v oitltun zrijaw -re zat yp^aw StSa&źptenot.

5) Ed. Did I, 17. tó eWTi]Jei<ov Tpotpetun etę Ta itatóia eóuopąaat, cf. ibid. VI, 16,

Durch die allseitige Entwickelung der Gesellschaft, die Ausbild
ung der subjcktiven Stilarten und die vertraute Kenntniss aller mog- 
lichen Dichter seit dem Niedergang der romischen Republik, kurz, 
durch eine viclfach an das Modernę erinnernde Expansion der besseren 
monarchischen Zeit wurde erst Unterricht und Schule bei denRomern 
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zur Nothwendigkeit. Man suchte jetzt dieselben sowohl in Absicht 
auf Methode ais auf den Umfang der Lehrgegenstande den Lebcns- 
altern besser anzupassen, und damit stieg gleichzcitig die Achtung, 
die man den propadeutischen Studien und ihren Lehrern widmete, 
wenngleich die letztcren nicht gerade haufig auf personliche Wcrth- 
schatzung Anspruch machen konnten. Selbstvcrstandlich wurde jetzt 
auch das Verhaltniss zwischen Unterricht und Erziehung uberhaupt 
cin anderes. Die Formen der letztcren waren liingst gclockert und 
abgeschwticht, dafiir mehrten sich Schul- und gelehrte Uebungen der 
Jugend, und durch die Zunahmc der Bildungsmittel in Lektiire, Bii- 
chcrn und literarischem Verkehr ergab sich ein Aufschwung der ge- 
sammten Cultur.

Gclegcntlich finden sich scharfe Aeusserungen gegen jede Ver- 
hóhnung eines Lehrers oder Schwachung seiner Autoritat,). Zu allen 
Zeiten wird die Ilochscliatzung des Lehrers ais nachahmcnswerth em- 
pfohlcn und in einzelnen besonders hervorragcndcn Beispielen bewun- 
dert, wie z. B. dass Isokrates seinen verchrtcn Lehrer bis zu dessen 
Hinrichtung bcglcitct habe2), Vielfach wird auch in den rhetorischen 
und parainctischcn Schriften der spateren Zeit ein Ausspruch des Iso- 
krates erwahnt und vcrwerthet, man miisse (nach altindischer Auf
fassung) die Lehrer noch mehr in Ehrcn halten ais dic Eltern, weil 
diese Einem das Leben gegeben haben, jene aber zu einem guten 
Leben verbelfen3). Nach Aristoteles Eth. Nikom. VIII, 14, 4 sind wir 
den Eltern, sowie den Gottern, Ehrenbezeugungen schuldig, obschon

Eine charakteristisclie Stelle bei Dion Chrysost. or. XXXII, ed. Dindorf I, p. 
403 d"j'a9óv ou3ev epydCoiiTat, zaxóv 8 <ńc olóv re to peyiSTOv, zarazekav edi£ov- 
rs? tou; dyo^rouc t<»v <ptloaóęu>v, waitep av el iraiBaę tic śSICot aaxakiov 
xara<pp ovelv, xal 3eov ayspor/lau aunby ol 8’ en aujouat.

2) Orat. Att. edd. B. S. II, p. 3 petaa/ety (Joukópeyoj tou Sayarou, wamp xal śy 
nu Haudrw tt]v Tipip TŻp itpóę TÓy 3i8daxalov evóeixyupeyo{. Vergl. auch Liban. 
II, p. 350 R. Tipau psy ouy a&ouyTac róy 8tSdaxaloy ertaww, xal ęijp.1 tou{ ou toioutouj 
ovrac etc tou; irercaioeuzóra; aSizeiy. Ibid. IV, p. 812 alk’ ean ra ye irletw twu 
rotwySe pa(h)p.dTwy era eyrurtwatę, e<p olc zal SiSdazakot <tuyai itaTepwy yopnJoyTat.

3) Rhet. Gr. ed. Walz, Tom. I, p. 207 diro3eixnxw; Se, oloy 'Iaozpanję ó prjTwp 
Ttapr;vet to?« pwplpoic, itpoTipay Twy pylmy tou{ JiSaazalouę, on ol pey tou

póyoy, ol Se 8i8daxaloi zai tou xalu>; Ijp ainoi yeyóyaai. Andere beziehen diese 
Aeusserung auf Aristoteles, Diogenian. V, 19; oder auf das Yerhaltuiss des Aristoteles zu 
AIex. d. Grossen, Cramer I, S. 318; vergl. noch Artemid. Oneirokr. II, c. 45, p. 249 
ed. Reiff, itepl dęioiriarwy, wozu nachst den Gottern gehiiren yoyetc xai 8i8daxalor 
•zal yap outoi ópoioi eiat t>eor{, ol pey eiadyoyTeę el; to Ojy, ol Je orewę yplj tw £i)y ypijallat 
8iSdaxovteę. Fabulae Ilomancnses, ed. Ebcrhard I, p. 91 ouz dnoJUwaiy dya&d to i; 
euepyeTaię aurou xal Jioaazalótc, mit angehiingtem TadeL
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Nicmand durch dic ihnen erwiesene Ehrc demWerthe der von ihnen 
cmpfangencn Wohlthaten gleichkommen kann. Am wenigsten konnen 
Eltcrn, wic auch Lehrer durch Gcld und Ehre bczahlt werden.

Ein Beispiel von dankbarer Ancrkennung der Verdienste selbst 
eines Grammatisten gibt Platon, der bei Dionysios dic Elcmente gclernt 
hatte und im Dialog ’AvTSpaatai seines Lehrers gedenktJ). Auch gewisse 
Beinamen, die einzelnen bewahrten Lchrern und Erziehern von den 
Zeitgenosscn gegeben wurden, deuten uns bisweilen gleichzeitig mit der 
besonderen Begabung des Mannes die hohe Werthschatzung an, de
reń ein solcher sich erfreute. Von dem philosophischcn Schulhaupt 
Lykon erzahlt Diogcnes, sein Name sei wegen seiner Wohlredenheit 
in Glykon, d. i. Mann des angenehmen Vortrags, geandert worden 2). 
Besonders aber mehrten sich, wie vorhin bemerkt wurde, die Ehren 
und Auszeichnungen fiir die Lehrer i n Rom, nachdem einmal die 
hcllenische Bildung dort festen Fuss gefasst hatte und nicht mehr bios 
geduldet oder gar bekiimpft wurde. Frcilassung von Sklavcn, dic 
durch literarische Bildung sich hciworthaten, Entschadigungen aller 
Art fiir die Beschwerden des Erzieherberufes2), endlich seit Ciisar 
Verlcihung des romischen Burgcrrechts vorcrst an die Lehrer der 
freicn Wissenschaften wio an dic Aerzte der Ilauptstadt, das waren 
von da an die gcwohnlichen Mittel, um Lehrer zu gewinnen und die 
allmalig entstchcnden neuen Staatsbildungsanstalten zu fordem.

In den Zeiten der Republik und noch spater war eben dic Stell- 
ung des Schulmannes eine wenig geachtete und sogar verachtete ge- 
wesen. Unter Tiberius wurde dagegen ein ehemaliger Elementarlehrer, 
Junius Otho, rbmischcr Senator1). Immer haufiger kommt es nun 
vor, dass einzelne beriihmte Lehrer grosse Auszeichnungen und Im- 
munitaten sich erringen5) und auch, nach Art der griechischen Sophi- 
sten, Reichthumer sammeln. Indesscn von den vcrschiedęnen Privi- 
legien und Begiinstigungen, dereń sich das hohere Lehramt (professio 
artium liberalium) spaterhin zu erfreuen hatte, in Rom z. B. Befreiung

t) Vergl. Grafenhan I, S. 95.
2) Diog. Laert. V, 4, 66 ort [iśv śv r<5 keysw fkuzuraroj nap o xai rweę -ó 

yapij-a aurou r<u óvópati itpoaeri8eaav.
3) Sueton. de poetis 6, ed. Reiffersch. p. 23 Livius, ąui ob ingenii meritum a I.ivio 

Salinatore, cuius liberos erudiebat, libertate donatus est. Plin. Epp. I, 8, 11 
nt vero aliąuis libenter educatiouis taedium laboremąue suscipiat, non 
praemiis modo, verum etiam exquisitis adhortationibus impetrandum est.

4) Taeit. Ann. III, 66 Junio Otlioni litterarium ludum otercere vetus ars fuit; 
moi Seiairi potentia senator obscura initia impudentibus ausis poliuebat.

5) Yergl. Grafenhan, Gesch, der Pliilol, II, 234. III, 29. IV, 31 ff, 
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von der Pflicht eine Tutel zu ubernehmen u. dgl., kann erst im 
dritten Bandę gehandclt werden.

Das grosste Gut fiir den Jiingling ist wahrlich die Biidung >); es 
ist darum entschieden besser, sagt Libanios, zu dcm trefflicheren Leh
rer zu gehen ais zu einem, der ihm nachsteht2). Bei der Wichtigkeit 
der Sache sollten es sich die Eltern wohl zu Hcrzen nehmen, dass 
cin diesbeziigliches Experiment ja nicht mit einem niedrigen Sklaven 
vorgenommen wird, sondern mit den eigenen Sohncn und denen der 
Freunde3). Da aber der antikc Staat beinahe durcbgehends um die 
wissenschaftlichc Bcfahigung der Lehrer sich nicht bekiimmerte, so 
waren dic Eltern, abgesehcn von erprobten Lehrern und den hbheren 
Lehranstalten einer spateren Periode, hinsichtlich der Auswahl von 
Lehrer und Schule meistens schlimm daran. Damach ist erklarlich, 
wie in einer ohnehin aberglaubisch aufgeregten Zeit auch die Wahl 
des Lehrers durch Superstition getroffen werden konnte. Aengst- 
liche Vater fragten in der wichtigsten Angclcgenheit des Hauses wohl 
gar irgend einen Sehcr oder Wundermann, welchen Lehrer sie ihrem 
Sohnchen bestimmen sollten, wic der Romer Rutillianus den schlauen 
Thaumaturgen AIexandros von Abonuteichos ł). Untaugliche oder un- 
sittliche und vcrkommene Menschen boten sich in Mengc an; und 
dieser jederzeit uberwiegenden Zahl der schlechten Lehrer ist es auch 
zuzuschreiben, wenn wir gegenuber der Wirksamkeit und vollen Wiir- 
digung der besten ihres Berufes so haufig auf eine vollstandige Miss- 
achtung der gesammten Klassc stossen, wohin sie durch alle Grade 
hindurch, ausgehend von Motiven gleich den oben S. 64 ff. angedeuteten 
und herabsteigend bis zur ausgcsprochencn Verachtung in einer Maasse 
von Erziiblungen und Charakteristikcn, besonders auch in boshaften 
Epigrammen der griechischen Anthologie auf gewisse Grammatiker nnd 
Schultyrannen, ihren Ausdruck gefunden hat. Eine Untcrscbeidung 
ist dabei nur insofern von Belang, ais die betreffenden Spottereien 
sich bald auf die Strenge der Disciplin und auf den grammatischen

*) Vergl. oben S. 31.
2) Liban. III, p. 80 Ii. a\\a peytaTOM pev dya{łov vew itatSeicr cfottay 5' <ó{

tov (JAtiu) ij tom ou Toaaura eóSóra.
3) Piat. Lach. p. 187, B ei ydp m5m •apuiTOM ap^eaSe TtaiSLetM, azoiteiM ypj] p/ij ouf 

ev roi Kapt up.iv ó zimSumoc ztMOUMeóijrat, akk’ ev roisi uteat re zai ev ro'ę t<Sm <piXu>M 
Ttatai xA.

4) Lukian. AXeę. r; <pe'JSópaMn{, c. 33 ituv9avojxev<p ('PourikkiaMui) uetep roi itaiSój 
ez nporepaę pjMatzóc, itaioeia; ojpaM ś/omto;, oMrwa itpoorijaera’. 8i8«azakov r<»M p.aSn[xaru>M 
WTOi xA.
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Unterricht, das Leidwcscn der Knabcnwelt, beziehcn, bald auf dic 
Personlichkeit des Lehrers selbst und auf cigentliches Schulmcister- 
thum und Pedanterei.

Alles bekannte Dinge, wird der Leser denken; und fiir unscre 
Zeit allcrdings gilt hier ein Spruch Gdthes,, dass wir „gewohnlich 
Pedanterie sehen, welche zu retardiren, und Frechheit, die zu iiber- 
cilen strcbt“, wahrend die „reine mittlerc Wirkung zur Vollendung 
des Gutcn und Rechten sehr selten ist“. Um aber diese Verhaltnisso 
auf dem Unterrichtsgebiet des Alterthums richtig zu wiirdigen, ist vor 
Allem zu bedenken, dass ein allgcmeines Vorurtheil bestand gegen 
berufsmassigc Ge werbthatigkeit, unter dem ausser don Leh- 
rern auch der Stand der Acrztc zu leiden hatte, wenngleich einzelno 
pcrsonlich hochgeschiitzt sein mochten. Auch der bezahltc Lebrer- 
beruf wurde nach dieser allgemeinen Anschauungsweise auf eine Stufe 
mit andern Lolmarbeitern gcstellt ’). Aber die Bezahlung des Unterrichts, 
zumal des gering geachteten EIcmcntaruntcrriclits, war durchgchcnds 
so geringfiigig, dass es schon liieraus sich erklaren licsse, warum 
Leute von Bildung und guter Familie iiusserst selten, nur eben noth- 
gedrungen, dem niederen Unterrichte sich widmeten. Im kaiserlichen 
Rom allcrdings glaubte Quintilian ganz mit Reclit auch vom Elemen- 
tarlehrcr kein geringes Maass von Bildung und Beredtsamkeit fordem 
zu miissen. Denn auch die Grammatik bedarf nach ihm (Inst. or. I, 
4, 5 ff.) einer nicht mittelmiissigen Beredtsamkeit, um iiber jeden 
Gegenstand cingehcnd und ausfiihrlich reden zu konnen. Darum seien 
auch diejenigen nicht zu ertragen, welche diese Wissenscbaft ais gering- 
fiigig und trockcn (tenuem atque iciunam) verspotten. In ihr miisse 
der zukunftigeRedner einen sichcren Grund gelcgt haben; ohne einen 
solchen falle alles was er weiter darauf erbaue zusammen; sio sei dem 
Knaben nothwendig und dem Grcisenaltcr angcnchm, sei eine siisse 
Gefahrtin der Einsamkeit und habe allcin von allen Artcn der Studien 
mehr inneren Gehalt ais glanzende Aussenseite (plus operis quam 
ostentationis).

Aber auch der hohere grammatische Unterricht, wie er etwa 
unsern Mittclschulen entspricht, konnte lange Zeit nur fiirWenige an- 
ziehend sein und gewahrte, wie wir glcich sehen werden, insbesondere 
in den romischen Verhaltnissen eine sehr traurige Existenz, vereinzelte 
Ausnahmen abgerecbnet. Bei den Romern wurde, gleich anderen

9 Yergl. oben S. 52; Hermann-Stark, Griecli. Privatalterth. S. 305. 339. 344, 
Anna. 2 und 6 iiber (3avwaoę.
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Kiinsten und Kunstfertigkeiten auch der Gelchrtenbcruf lange Zeit 
liindurch nur von Leuten des untersten Standes gewahlt. Auch wenn 
die bekannten Schilderungen aus dem Leben soleher Lehrer, wic sie 
Juvenal in der siebenten Satirc gibt, im Einzelnen ubertrieben sein 
sollten J), so war ihr Gchabcn immerhin ein kummerlichcs und arm- 
scliges. Im Ganzen wurden sie ausserst schlecht bczahlt, wiewohl es 
an glanzenden Ausnahmen nicht fchlteł). Grade im Hinblick auf die 
Bezahlung3) spricht Aristoteles von solehem Wissen4), das auch dic 
Sklaven sich aneignen, wenn man sie darin unterrichten lasst. Es gab 
eine Komodie von Pherckratcs unter dem Titcl Aookoó’.8aaza/<o;, der 
Sklavenlehrer, der namlich einen fbrmlichen Lehrkursus zu dienst- 
lichen Gcschaften ertheilt5). Caius Marius fand es in seiner Veracht- 
ung aller fcineren und hellenischcn Cul tur lacherlicb, die Sprache zu 
erlcrnen, dereń Lehrer die Sklavcn Andercr und somit verachtlich 
waren6). Folglich lernte er cinfach kcin Griechisch und bedientc sich 
in kcincr ernsthaften Angclcgcnhcit dieser Sprache7).

Und zu dieser Stellung der Lehrer uberhaupt denkc man sich 
nun solche gekncchtetc, klanglosc und unwissende Leutc, denen zur 
Ausiibung des Ilandwerks nicht sclten Alles fehlte. Um einen Mass- 
stab zu gcwinnen, halte man cinmal aus einer Rede iiber dic Organi- 
sation des Unterrichtes in unscrcr Zeit8) folgende Stelle fest: „Man 
sagt, es rciche nicht hin gelehrt zu sein, um cin tiichtiger Professor 
zu werden, man miisse auch zu lehren vcrstehn und bcweisen, dass 
man es verstchc. Mcine Herrcn, das Lehrfach ist niebt cin lland- 
werk, wo gut denken und gut sprechen getrennt sein konnten. Gc- 
wiss darf man nicht zum Professor ein Genie wiihlen, welches stam- 
mclte; im AUgemeinen aber weiss Jeder, der einen Gcgcnstand tief 
inne hat, ihn auch klar und folgerichtig von sich zu geben. Dic 
Klarhcit und Folgerichtigkeit reichcn aus: alle iihrigen Eigcnschaftcn

*) Vergl. L. Friedlandcr, Darstellnngen aus der Sittcngeschicbte Roms I, S. 200.
2) Vergl. Friedlander, a. a. O. Anm. 5; Ussing S. 119; H. Goli, Culturbilder I, 

S. 244. 350.
3) p.ta&óv kajisty, Gegensatz pta&ooorsiy, Liban. IV, p. 626. 689.
4) Polit. I, 2, p. 11 ed. Glittl. eiriST^pt] 8’ ay e’ł] zai SśOTeortzj] zat Oojktzż- 

SoAizi] psy, otayrup ó jy Sopazousatc śrraiBejey ezsi yap kapjiaytuy rtę p-adóy eStSaaze ra 
śyzuzkia otazoyrjpara rouę itatSac.

s) Cf. Athen. VI, p. 262, B; Suid. s. v. ayaiłjtf'Xta9ai. Meineke, Hist. crit. 
Com. Gr. p. 82.

6) wy ot 8i8a<szakot Souksuotsy Wpoić, Plutarch. Mar. c. 2.
’) Sallust. lug. 63 non Graeca facundia neque urbanis munditiis sese exercuit.
0) yictor Cousin bei L. Ilahn, Das Unterrichtswcsen in Frankreich, 8. 591. 
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sind blosscr Luxus. Ein Professor braucht kein Redner zu sein und 
die Griindlichkeit ist in dem ernsten Lehramt mehr werth ais der 
Glanz.“ Damit vergleiclie man alsdann die ganz unglaubliehc Herab- 
wiirdigung des Standes der Erzieher und Lehrer, wie sie beim Aus- 
gange der alten Cultur in den Schriften des Lukianos, des Philo- 
stratos und anderer geschildert ist. Ais einmal ein Sprachlclirer bei 
irgcnd einer Gelegenbcit schlecht las, trat Theokritos auf ihn zu mit 
der Frage: Warurn ertheilst du nicht Unterricht in der Geometrie? 
Ais nun jener erwiederte: Weil ich davon nichts verstehe, da sagte 
er: Ei was, zu lesen verstehst du ja auch nicht!

Wie solche Schulmeister sich fristeten und wie es einzelnen gluckte 
gleichwohl ihren Weg zu machen und sich eine bessere und selbst 
eine ehrenvolle Stellung zu erringen, wird uns an mancherlei Bci- 
spielen gezeigt. Natiirlich waren vor allen dic Elementarlehrer 
argen Missstanden und Leiden preisgegeben. Nicht ohne Grund lasst 
Lukianos in einer scherzhaften Bcsehreibung der Untcrwelt die Konigc 
und Satrapen dieser Weit in der jenseitigen Bettler werden, Fisch- 
hiindler oder auch Schulmeister.’) Das Schulhalten galt unter Romern 
oft ais letztes Mittel, wodurch unbemittclte und ausgcdientc Krieger 
ihren Untcrhalt zu verdicncn suchten * 2). Sprichwortlich ist in dieser 
Beziehung bei den Alten das Schicksal des entthrontcn Tyranncn 
Dionysios von Syrakus, der nach seiner Yertreibung sein Leben zu 
Korinth ais Knabenlehrer fristete 3). Damit stimmt auch jener gleich- 
falls zu sprichwortlicher Geltung gelangte Vers eines Unbekannten: 

9 Lukian. Menipp. sive Nekyom. 17 rpoi rapr/orroAouyraę uit anopiaę rj raicpińta 
SiSaawraę ypappara,

2j Beispiele fiihrt Grafenhan an, Gesch. d. Philol. II, 234.
3) Cic. Tuscul. disp. III, 11, 27 Dionysius quidem tyrannus, Syracusis expulsus, 

Corinthi pueros docebat. Epp. ad. Fam. IX, 18 ut Dionysius tyrannus, quum Syracusis 
expulsus esset, Corinthi dicitur ludum aperuisse sqq. Cf. Valer. Maxim. VI, 6 ed. 
Kempf. p. 531. Lukian. Somn. sive Gall. c. 23 ora-; Atovóatoę xara5’jaqc rqc Tupawtioc 

KopMhu 7pap.p.a-ctavłję pkenrjrai pera TqktxauT/]v apyrp itatSia aAXa(3i£ew MaaztOT. 
Merkwiirdig ist obendrein die grelle Schilderung bei Justin. XXI, 5 ibi (Dionysius) liu- 
millima quaeque tutissima existimans in sordidissimum vitae genus descendit . . . . 
omniaque ista facere, ut contemnendus magis quam metuendus videretur. Novissimo 
ludimagistrum professus pueros in trivio docebat, ut aut a timentibus semper 
in publico videretur aut a non timentibus facilius contemneretur. Ammian. 
Marceli. XIV, 11, 30 haec fortuna mutabilis .... Dionysium, gentium quondam terr 
rorem, Corinthi literario ludo praefecit.
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„Er ist entwcder todt oder Schulmeister geworden" 1); und es galt nur 
ais eine der wunderlichen Launen der Gliicksgbttin, wenn ein Mann, 
wie der vorhin S. 167 genannte Junius Otho durch Beglinstigung des 
Seianus vom Schullehrer Senator wurde, oder wenn Valerius Lucianus, 
friiher Senator und Redner in Rom, durch Domitianus vcrbannt, ais 
Lehrer der Rhetorik in Sizilien sein Leben beschloss2). Der beriihmte 
Protagoras wird von dem Philosophen Epikuros ais ehemaliger Last- 
trager (tpoppoepopo;) und Schreibcr des Demokritos bczcichnet, der auf 
der Strasse Elementaruntcrricht ertheilt (ypappa-a Stóaazsw) und dann 
die Lchrthatigkeit eines Sophisten (aocptareJew) ausgeiibt habe3). Das 
ganze armselige Treiben in einer solchen Winkelschule schildert uns 
fiir Athen gelegentlich Demosthenes in den Reden fiir den Kranz 
§ 129. 258 ff. und von der Truggcsandtschaft § 219, mit der unver- 
kennbaren Absicht, seinen Gegncr Aischincs dadurch schwer zu scha- 
digen. „Du aber, wiirdigcr Mann, der du die Anderen neben dir 
verachtest, lialtc jctzt mit meinem Geschick das deinige zusammen, 
das dich ais Knaben in der grossten Diirftigkeit aufwachsen licss, in
dem du sammt deinem Vater in der Schule dientest, die Tinte cin- 
riebst, die Banko schcucrtcst, die Schulstube ausfegtcst, und also die 
Stelle eines Knechtcs, nicht eines freien Knaben einnahmst." In Rom 
aber verkaufte Marcus Pompilius Andronicus, ein Syrer, aus Noth 
seine Papicre1); Valerius Cato, ein ganz tiichtiger Lehrer (perido- 
neus praeceptor), starb in tiefster Armut5), und der durch Horaz all- 
gemein bekannt gewordene Orbilius, einstens Horazens Lehrer, soli 
sogar ein eigenes Buch mit dem Titel Schmerzenlibcll oder der Viel- 
gequalte, nsptaZ-pjc, geschrieben haben, worin er all die Lciden und 
Unannchmlichkeitcn schildcrte, die solch ein hochbejahrter, in einem 
Dachstubchen wohnender Lehrer nicht am wenigsten durch den Un- 
vcrstand der Eltern seiner Schiiler zu erdulden hatte 6). Es fchlt

*) ijtot r] 8i3daxct ypdppara, Meineke Fr. Comic. Gr. Vol. IV, p. 698;
cf. Paroemiogr. Gr. I, p. XX Praef. Zenobios bezog den Vers auf die Scliicksale ein- 
zelner gefangenen Athener nach der Niederlage in Sizilien.

2) Plin. Epp. IV, 11, 1 nunc eo decidit, ut exsul de senatore, rhetor de oratore 
fleret. Vergl. bei Juvenal. VII, 198 si fortuna volet, ileś de rhetore consul, | si volet 
haec cadem, fies de consule rhetor.

3) Athen. VIII, p. 354, C; Diog. Laert. X, 8, p. 256 ed. Did. Suid. s. v. "Ajjpcw 
Ypappartzóę, pa8qrqc Tpjęiovoę, ao<piarejaa{ ev '1’wpij, pfow! 8’ ex Soiikou, o’c <p>;atv 
"Eppnrwot.

4) Sueton. de grammat. c. 8.
5) Sueton. ibid. c. II.
G) Sueton. de gramm. et rliet. 9, ed. Reiff, p. 107 docuitąue (Orbilius Pupillus) 

maiore fama quam emolumento. namque iain persenes pauperem se et habitare 
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sogar nicht an Beispielcn dafiir, dass cin Lehrer durch seine eigencn 
Schuler misshandelt wurde*)• Noch am Ausgange des Alterthums 
beschreibt uns Prudentius in der Passio S. Cassiani ein Martcrbild, das 
er in der Grabkirche zu Forum Cornelii oder Imola in Farben schaute, 
die Martern des heiligen Schulmeisters darstcllcnd, den seine heidni- 
schcn Schulkinder mit den Schreibgriffeln zu Tode qualten* 2).

sub tegulis quodam scripto fatetur. librum etiam cui est titulus uspiaZy/jc edidit con- 
tinentem ąuorelas de ininriis, quas professores neglegentia aut ambitione parentum ac- 
ciperent. neptoApgt emendirte Toupius fiir das iiberlieferte Perialogos; Oudmdorp wollto 
Paedagogus lesen, Ernesti Periautologus. Vergl. auch oben S. 80.

t) Multach, Fr. Philos. Graec. II, p. 292, no. 123.

2) Cf. Aurel. Prudent. opp. ed. Col. Agripp. 1591. ludum discipulis volnpe est ut 
praebeat ipse | doctor severus, quos minis coercuit sq. buxa crepant cerata genis inpacta 
cruentis sqq. Gleichfalls ein schlimmer Fali ist der von Pseudo-Boetius erzahltc, ed. 
Mignę II, p. 1227, B.

3) Nero c. 22.

1) Cf. Pers. Sat. III, 44 sqq. Saepe oculos, meuiini, tangebam parvus olivo | grandia 
si nolletn morituri verba Catonis | discere, non sano multum laudanda magistro | quae 
pater adductis sudans audiret amicis. Dazu die Scholien und O. Jahn's Commentar 
S. 300. Ebenda Sat. I, 26 en pallor, O. Jahn, S. 84; 191: quem pallorem utaffecta- 
rent Porcii Latronis discipulos cuminum sumsisse narrat Plin. N. H. XX, 14, 57.

Wie bose Knaben gelegentlich ihren Lehrer anlogen, dafiir hat 
uns ein fiir den Bctreffenden hochst bezcichnendes Beispiel Suetonius 
aufbewahrt3). Nero zog sich namlich ais Schulknabe durch seine 
unaufhorlichen Reden von den Spielen des Cirkus eine Rugę seines 
Lehrers zu. Ais er nun dessenungeachtet gegen seine Mitschiiler 
ausserte, wie sehr er einen griinen, von den Pferden geschlciften Wa- 
genlenker bedauere, schalt der Lehrer, und jetzt crkliirtc der hoff- 
nungsvolle Schuler, er habe von Hcktor’s Schleifung durch Acbillcus 
gesprochen. — Auch durch andere boshafte Schiilerstreiche wurden 
die Lehrer zuweilen geiirgert, wie durch ein simulirtes Augenleiden, 
oder durch kiinstliche Bliisse des Gesichtes, ais ob die Nachte beim 
Studium durchwacht worden u. dgl.ł). Unter solchen Umstanden 
darf man es sicher diesen ludimagistri und grammatici nicht zu lioch 
anrechnen, wenn sie dem argon Drucke nicht immer human begeg- 
neten und ihre petulanten Zoglinge mit viel Geschrei und Priigelci 
zu beherrschen suchten; daher dann solche Epitheta dieser Lehrer wic 
clamosus bei Martial, Epigr. V, 84, 2; IX, 69, 7; und plagosus, sae- 
vus, acerbus bei Iloraz und Andern.



174

Schon die blosse Herkunft aus einem so geringsehiitzig behandel- 
ten Stande galt fiir schimpflich, wie allein aus den oben S. 172 iiber 
Aiscbines angefiihrtcn Stellen zu ersehen ist1).

1) Cf. Dion Chrysost. Or. VII, ed. L. Dind. I, p. 134: oJov situSaat ZoiSopou- 
pevot rtpocpepsw iroklaztę oó p.óvov taj auTiuv ipyaataę, at; oó3śv arorcov upoacart';, 
aXXa zat tury foyewY, av rwoc eptftoę łj MTł]P Tj 7i Tp^rpta ć£sk9ouad -norę i] ptaftoi 
titSeust] aratSa r«>v óp<pav<Bv rj iAouai<ov >] ó itaTTjp 3t8a$7] ypappara rj itatSa- 
-j-iorr] ar] z A.

2) Yergl. Band I, S. 237. 284.
3) Vergl. Hermann-Stark, Griech. Privatalterth. S. 276, Anm. 19.
4) Pacuv. ap. Fest, supplem. O. Muell. p. 403 ab eo depulsum mamma paeda- 

gogandum accipit sqq.
5) Vergl. Band I, S. 288, Anm, 2.
6J Horat. Carm. I, 36, 8 aetae non alio rege puertiae.

Sueton. Ang. 48 rectorem solitns apponere aetate parvis aut mente lapsis, 
donec adolescerent aut resipiscerent, also = tutor.

8) Petron. c. 86.
9) Sueton, Ang. 44.

Von besonderer Bedeutung ist hier ubrigens diejcnige Klasse von 
Piidagogen, die nicht allein zur Fiihrung und Begleitung der 
Knaben uberhaupt gcbaltcn wurde2), sondern auch zum Zweckc des 
hiiuslichen Unterrichts oder ais llauslehrer, wie zum Bci- 
spiel der bekannte Diogencs vonSinope3). Ein solcher Mentor erfreute 
sich selbstverstandlich bisweilen einer besseren Geltung ais der gewohn- 
liche Sklave, der den Knaben einfach zur Pflcge und Beaufsichtigung 
erhielt4). Er hiess darum in Rom seit den Zeiten der Gracchen auch 
des Knaben custos oder monitor, dux, rector und rex5), auch comes, 
indem das lateinische comitari geradezu im Sinne des griechischen 
TtaiSaytoyew gebraucht wurde 6); auch rector 7) und dominus 8). Solchen 
rcspektabeln Piidagogen wurden durch Augustus sogar besondere Pliitze 
neben den praetextati im Theater angewiesen9). Ais Aemilius Paullus 
den Konig Perseus von Makedonicn besiegt hatte, bat er die Athener, 
ihm einen renommirten Philosophen ais llauslehrer und einen tiich- 
tigen Maler zur Verherrlichung seines Triumphes zu senden. Allein 
die grosse Mehrzahl dieser Piidagogen der spiiteren Periode, wie sie 
in vornehmen Iliiusern gehaltcn wurden, befand sich im Grunde doch, 
wenn auch nicht dem Namen, so doch der Sache nach, in der Stell- 
ung von gewbhnlichen Bcdientcn oder Sklavcn, ungefiihr wie in un- 
sern Zeiten die hier und da in aristokratischen Familien Deutschlands 
„engagirten“, sogenannten „Hofmeister“. Armut, Unfahigkeit zu einem 
anderen Berufe, die ausserlich lockende Aussicht an den Tafeln der
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Reichen zu speisen, das waren die gewbhnlichcn Beweggriinde, wes- 
halb in der Kaiserzeit vcrarmte, abenteuernde und beutesiichtige 
„Griechlein" *)  solche Stellen suchten und damit einer Menge von 
Demiithigungen und Erniedrigungcn sich aussetztcn, wie dies Lukianos 
in der Schrift „Ueber die gedungenen Gelehrten“ abschreckend genug 
dargestellt hat. Solche Padagogen, die zugleich Unterricht ertheilen, 
sind auch gemeint bei Pscudo-Plutarch. itepl itaiS. ayioy. c. 7, wenn er 
klagt: Jetzt mbchtc man sich iiber solche Vater argern, die ohne die- 
jenigen, welche sich anbieten zu priifen, unbewiihrten und iibelbe- 
riichtigten Menschen ihre Kinder anvertrauen. Zuweilen kennen sie 
sogar die Unwissenheit und Schlechtigkeit der Zoglinge solcher Lehrer 
und geben ihre Sohne doch hin, theils durch Scbmeichcleien besto- 
chen, theils aus Gefaliigkeit gegen fiirsprechende Frcunde. — Leo
nidas, der erste Erzieher des jungen Alexandros von Makedonien, ein 
Mann von strenger und stolzer Gesinnung, licss sich deshalb nicht 
iratóaYaiyoę nennen, sondern Tpocpsó; und womit zugleich

1) Jurenal. Sat. Ili, 65.

2) Plutarch. V. Alex. c. 5 Aeu)vi3a{ . . . aóróę pśz <peuf(i)v to ttjc itaiSayucjiac
ó’vopa, xaXóv epyov zai kapirpóy, uitó oś tum a'XX<uv o ta tó aęiojpa zai Trp oizetónpa
tpoęeuę ’AXe$avópou zai zaOr; tt){ zaXoópe,oę.

s) Ein Beispiel bei Sueton. de gramm. et rhet. 23, ed. Reiff er sek. p. 117 Q. Rem- 
mius Palaemon Vicetinus mulieris verna primo ut ferunt testrinum, deinde, lierilem 
filium dum comitatur in scholam, litteras didicit. postea manumissns 
docuit Romae ac principem locum inter grammaticos tenuit.

4) Vcrgl. oben S. 91; Plutarch. ott O'.o. ap. opp. mor. p. 489 zat auro! ótóaa- 
z o u s tv oi TtatSaf <1)^01 . . . śvi 8aztuX<p tó rapi^oę a<Jiaa&ai, óuat róo fy9uv ztX.

die Oberaufsicht iiber die leibliche Pflege und die geistige Ausbildung 
seines Zoglings angedeutet wurde* 2).

Nicht selten arbeiteten sich zu einer solchen Stelle eines comes, 
der dem iibrigen Gefolge gegeniibcr das Ansehen eines Erziehers 
bchauptete, auch niedrige Sklavcn empor oder solche, die einfach 
durch ihre Anwesenheit in den Lektionen ihres jungen Herrn sich 
fortbildeten3). Ausserdem blieben sie einfache Knabenfiihrer, dencn 
ein Lehren (§tódazćtvj sclbstverstandlich nur im allgemeincrn Sinn, in 
Beziehung auf die Regeln des Anstandes u. dgl. oblag4).

Die bis jetzt erwiesene Geringschatzung des Łehrerstandes ais 
solchen ward indessen noch gesteigert durch gewisse persbnliche 
Eigenschaften der Mehrzahl der Lehrer, die wir hier unter den bei- 
den Begriffen der Gewinnsucht und eines vielverschrieencn Schul- 
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pedantismus zusammcnfassen wollen. Wir haben also fiirs Erste die 
Ansichten iiber den Lohn fiir Unterricht1), und zweitens ge
wisse Sch a t. ten s eiten aus derPraxis des Unterrichts etwas 
niiher ins Auge zu fassen.

1) tó 3t3aaxdXiov, merces docendi. Poiłoś VI, 186 Suipsa, pnsSóę xrX. i8iu>; 
iatpai pev afiiarpa xat awrijpia xał iarpeła, rei) icaiSsuoYTi 3t3a<sxaXeia (so

Ilekker, aber der Indes bat richtig SiSazrpa), r<p srpa-oó-ig apioreta xrX. IV, 46 eici 
ptaftó pa8elv, oux aptafti pa8etv xrX.

2) Eth. Nik. IX, 1, 5 ff.
3) Hesiod. epy. x. rjp. vs. 370 piaftóę o dv3pi <piXą> eipi;pśvoę apxioę earu>.

Aristoteles wirft boi Gelegenheit die Frage auf2): Wer soli den 
Werth einer Lcistung bestimmen, der welcbcr leistet, che er den 
Lohn cmpfangt, oder der welcher empfiingt, ehe cr den Lohn gibt? 
Denn wer zuerst leistet, scheint cs dcin Andern zu iibcrlasscn; und 
dies bat, wie man sagt, auch Protagoras gethan. Denn wann cr Jcmanden 
in irgend einem Gegenstand unterrichtet hatte, dann hiess er ibn nach 
eigenem Ermesscn den Werth des Erlcrnten festsetzen, und so viel 
nahm er an. In derglcichen Fallcn lassen sich daher Einige das 
Wort gefallen: „den Lohn bestimmt der Freund“ s). Wer hingegen 
dic Bezahlung zuvor nimmt und darauf, wegen des Uebermasses in 
den Verheissungcn, sein Wort nicht ha.lt, zieht sich billig Beschwer- 
den zu; denn cr leistet nicht, was cr versprochcn. Dies zu thun 
werden vielleiclit die Sophisten gezwungen, weil ihnen wohl Niemand 
ihr Wissen nachhcr gern bezahlen wurde. Solche also, weiche einen 
Lohn fiir etwas annehmen, was sie hernach doch nicht leisten, geben 
zu gerechten Beschwerden Anlass. Wo aber keine gegcnscitige Ver- 
abredung iiber die Verpflichtung stattfindct, da sind die, weiche um 
ihrer selbst willen ihre Leistungcn vollbringen, frei vom Vorwurf. 
Denn das ist Charakter der Tugcndfreundschaft. Und eine Wieder- 
crstattung (agotprj) wird hier nach der Absicht des Gebers zu leisten 
sein; denn diese macht den Freund, und ist das Wesen der Tugend. 
In gleichem Falle scheinen sich auch die zu verhalten, weiche den Un
terricht in der Philosophie genossen haben. Dessen Werth nam
lich kann nicht na ch Geld gemessen und durch keinen Ersatz 
aufgcwogen werden, sondern hier muss man sich begniigen, wie gegen 
Gotter und Eltern, das Mbglichc zu thun.

Also Aristoteles. Allein die Sachc wurde, wic es scheint, von 
Andern, und insbesondere von den Gcgncrn der Sophisten, keines- 
wegs mit derselben Objektiritat bctrachtet. Die Klagcn iiber die Ilab- 
suclit (cptZapYopfa) und sogar niedrige Gewinnsucht (ata/pozśpdeta) der
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lnelsten Lehrer, die fur ihre Dienstleistung ein moglichst hohes Ho- 
norar beanspruchten und dabei doch keine Liebe zu den Kindern 
hatten (piaorszm), mehren sich fortwahrend, kehren in mancherlei 
Wendungen und verachtlichen Schilderungen wieder und werden 
selbst zu den Zwecken der Komodie vielfach ausgebeutet. In Bezug 
auf den hoberen Unterricht kommen hiebei die Sophisten am schlech- 
testen weg. Dass aber all den Vorwiirfen der Habsucht und Ruhm- 
gier und, nach Platon, sogar des Mangels ah Wahrheitsliebe, die 
gegen die Sophisten geschleudert werden, eine starkę Uebertreibung 
und Parteilichkeit der Berichterstatter zu Grunde liege, <Jarf heutzu- 
tagc wohl ais erwiesen betrachtet werden. Die neuere Forschung 
wenigstens ist eifrig bemiiht, den Sophisten durch Aufhellung der ge- 
sammten geistigen Entwickelung in der damaligen Zeit, sowie durch 
eine billige Vergleichung mit spateren griechischen und romischen 
Redekiinstlern, welche Ruhm und Gewinn erstrebten, Gerechtigkeit 
angedeihen zu Jassen ’).

Die Pythagoreer verschmahten ein Honorar; der Erzieher sollte 
der Urheber des wabren Lebens und Denkens sein, darum durfte er 
auch den Jugendunterricht nicht ais Mittel des Gelderwerbs ansehen. 
Denn diejenigen, welche sich daftir bezahlen lassen, standen niedriger 
ais die Bildhauer, die fiir Geld arbeiten, weil diese einen rohenStoff 
behandeln, der Lehrer aber aus der ganzen Natur das Streben nach 
Tugend und Wahrheit fordem soli2). Auch Sokrates lehrte nicht um 
Geldlohn; wer Lust hatte zu horen, erklart er, dem habe er es nie 
missgonnt, mochte er alt oder jung sein. Er sei auf gleiche Weise 
dem Armen wie dem Reichen bereit zum Fragen, und wer da wolle, 
konne antworten und horen, was er sagę. Ob davon Jemand besser 
werde oder nicht, dafiir sei er nicht verantwortlich, indem er die 
Unterweisung (pd&Tjpa) weder Jemanden versprochen noch auch er- 
theilt habe3). Diejenigen, welche sich bezahlen liessen fiir ihren Um- 
gang, waren Seelenverkaufer und unfreie Menschen4).

*) Vergl. Schanz, Beitrage zur vorsokratischen Philos. ans Plato, S. 8 ff. Bcthe, 
Versuch einer sittl. Wiirdigung der sophistischen Redeknnst, Stado 1873, S. 6 ff.

2) Jamblich. Vit. Pytliag. XXXIV, 245, ed. Did. p. 79.
8) Piat. Apolog. Sokr. 21, p. 33, B.
4) Xenoph. Memor. I, 2, 6 rooę Se kap^d-yo-yrac ryję óptktaę ptaiióu ayŚparco- 

Starac śaurolu dnezaket, Sta ró dvayza?ov aurotę civat Siakeyea&ai nap’ <óv av ka(3otev 
rov ptadov. Ibid. 60 (Euyzpdryję) oóSeva noiycore ptadou ryję aoyoosiaę £~paęaro, dżkd 
naaw atpdowyę enyjpzei r<uv eaurou zrk. wohl aber nahm Sokrates Naturalien ais Geschenke 
an, nach Diog. Laert. VI, 8, 74 Bród und Wein.

Grasherger, Erziehung etc. tt (der musische Unterricht). y 2
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Uebrigens ist wohl anzuneiimen, dass in Attika allem Anscheine 

nach schon in friiherer Zeit die intelligiblere Thatigkeit des Mannes 
vom Publikum bezahlt wurde ais anderswo; denn der Fali, dass von 
Tyrannen lyrische Dichter nachweislich noch friiher fiir ihre Gesiinge 
bezahlt werden, ist doch ein anderer. Wie es iiberhaupt einen gros- 
son Fortschritt bezeichnet, wenn der Einzelne von dem, was er treibt, 
leben kann, so konnten in Attika durch den lebhaftcn Handel bald 
auch geistige Produkte leicht an den Mann gebracht werden. Wenn 
auch Athen erst in Folgę der Perserkriege allmalig Rcichthum und 
verfiigbare» Geld errang, so ist doch bekannt, dass die Phylen schon 
seit Solon dem aw<ppoviar7;c eine Drachmę tiiglich bezahltcn. Auch 
der ypap.p.aTiaTr/1; scheint, wenigstens zuweilen, ausserhalb der Stadt 
von der Gcmeinde bezahlt worden zu sein. Bis auf Aristoteles ist ja 
doch AJles zur tś/wj geworden, worunter dann freilich in erster Linie 
die Lehrkunst der Sophisten und Rhetoriker, die ts/w) (ars) vor- 
zugsweise, zu verstehen ist. Der Einzelne machte eben Profession da- 
raus; man lehrtc um Geld und verkaufte einfach seine Weisheit, hatte 
also ein Rccht, kaufmannisch zu vcrfahren, indem es hiess: Hie Nach- 
frage, hie Angebot; ist die Waare mehr gcsucht, steigt der Preis. 
Die aussere Opposition dagegen bei Platon erscheint doch mehr osten- 
sibel; hatte die Zeit es nicht gefordert, so ware dies ungeheure Ho- 
norar nicht den meisten Sophisten gezahlt worden.

Noch wird von Platon und Aristoteles bczeugt, dass sie kein 
Honorar nahmen *).  Gewohnlich nahm man an, wie auch die obige 
Stelle aus der Nikomacheischcn Ethik anzudeuten scheint, dass zucrst 
der Sophist Protagoras, um 440 v. Chr. fiir seinen Unterricht ein 
Honorar von 100 Minen (22912/3 Thaler) auf den Kopf erhoben habe; 
davon habe derselbe den Beinamen „Das bezahlte Wort“ (Aóyoę 
¥ppia9oę) erhalten2). Ein Gleiches wird aber auch von Aristippos aus 
Kyrene erzahlt3). Wenn Jemand bei mir lernt, soli Protagoras ge- 
sagt haben, so zahlt er mir so vicl, ais ich forderc; wo nicht, so geht 
er in den Tcmpel und bekraftigt dort durch einen Eid, fiir wie viel

9 Hermann-Starką S. 415.
2) Diog. Laert. IX, 8, 52 ouroę itpwToę pu<j&óv elaeKpdJato paę łxato'v. Suid. 

s. v. nptorayopaę, ed. Bernh. II, 2 irpwroę 8s ouroę . . . . zat p.ia&óv eitpaęe rouę |xodh]- 
taę szaroy * Sto ocal socZy^y] Aoyoę etipnsBoc.

3) Diog. Laert. II, 8, 65 ouroę cocptareuaaę, coę cpłjai 4>avlaę o 'rcepiiwnjrwcoę, o 
E<p£<5toę, TCpukoc T(ov S<oxparix(dv utsdouę elasTrpaJaro ocal dusaretZe yp^ptara ren 3i3aaxa/k(p, 
coli. 74; und damach wiederum Suidas s. v. ‘Aptariiriwc • itpcoroę tdJv 2wxparix(jiJv 
p.ia&oóę STtpdęaro.
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Or die erworbencn Itenntnisse anschlago, und soviel zahlt cr mir 
dannx). Ueberhaupt aber verlangten die crsten Sophisten, wie Gorgias 
und Protagoras, hohe Summen, auf weiche sich auch spaterc Angaben 
haufig beziehen, indessen wiederum andere, wie Euenos von Paros, 
die bescheidene Taxe von 3—5 Minen hatten2). Isokrates lehrte in 
seiner Schule die ganze Rhetorik um zchn Minen, was der gewohn- 
Iiche Preis fiir einen dcrartigen Special-Unterricht in seiner Zeit ge- 
wesen diirfte3). Fiir den Unterricht der Sophisten und Redner wur
den ubrigens nicht selten formliche Vertrage (ai>v(hjzai) geschlos- 
sen; und wie vom Rhetor Korax, so wird von Protagoras ein Prozess 
mit seinem Schiilcr Euatblos crwiihnt, eine formlichc óizij Jitsp ptafrou.4)

Jedenfalls besassen die Sophisten eine bedeutende Technik und 
ticfe psychologische Einsicht, sonst „hatte man ihnen nicht ein Gehalt 
bczahlt, das, mit den Honorarcn unserer Tage verglichen, sich min- 
destens wie ein Kapitał zum Zins verhielt. Auch lag nicht die Idee 
einer Belohnung der Miihe zu Grundc, sondern die des Kaufens einer 
Kunst, die ihren Mann machtc“5). Noch im zwciten Jahrhundert 
n. Chr., ais die rednerische Mcisterschaft hauptsiichlich in der Kunst 
des Extemporirens erkannt wurde, treffen wir Beispiele von ausser- 
ordcntlich grossen Honoraren. Ais eines Tages, erzahlt uns Philo 
stratos *),  der Sohn des reichen Ilerodes Attikos, in Begleitung seines

») Vergl. Diog. Laert. IX, 8, 56; Quintil. III, 1, 10; Multach, Fr. Philos. Gr. II, 
p. LXX.

2! Hermann-Stark, Griech. Privatalterth. S. 414 Anm. 21, Athen. III, 80, p. 113, E 
ouz stoę apa tjiapuazoatouę śyet pafhjtaś ó łtaupaoioc Bk sita; zat itkoutov dmjuśfzaro 
toaoutoy ez ryję zakryć soęiaę uitep ropfiau zai II p to r afó p av. ó'8ev ózutd pa taę 
$eaę etrtety rurtepou autoę o u ^kertet, f; oi eautouę pad/jtaę aorto itapaStSóuteę Ttavteę 
eva eyouatu ó<p fr<zXóv, tóę po'k'? Sta to irkrjfloę ’ópav ztk. Bei Philostratos Vit. 
Sopli. 1, p. 203 Kays, heisst es von Prodikos: zai tou erti rraai Sta irkeiovtou auvte9śvtoę 
tou kopo epptaOou ertt3et$tv ertoteito IIpóSizoc iteptęotrtuy ztk. Ebenda p. 2’5 von 
T.oltianos aus Epliesos, er habe bei einem Aufstand das Ilonorar erlassen (śrawsic tóy 
pto9ov trjc azpoaoetoę), wiewohl er sich sonst wacker zahlen liess (ptsdouę yeyyatouę 
eitpatteto). Da er zugleieh Marktaufseher war, so niachte der Kyniker Pankrates den 
Witz: Aokktayós oóz sortu dptoraókrjc, a/J.d koyontókr;;.

3) Wegen der iibertriebenen Ansatze in Bezug auf don Gewinn des Isokrates 
durch Unterricht und Abfassung von Reden vergl, Hermann-Stark a. a. O. S. 413, 
Anm. 20.

4) Vergl. Diog. Laert. IX, 8, 56, ed. Did. p. 241; daztt Afeier und Schomdnn, 
Attisch. Prozess, 3. Buch, Abschnitt II, § 6, F.

s) Lange, Gesch. des Materiał. S. 19.
8) Vit. Soph. ed. Kay*.  p. 222.

12*
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Lehrers, des hochbertihmten Skopelianos, vor ihm erschien und in 
einer Stegreifrede ihn verherrlichte, maclite der gliickliche Vater dem 
jungen Redner sofort 500 Talente zum Geschenk, dem Lehrmeister 
aber liess er 15 Talente auszahlen, zu denen dann der Schiiler von 
dem Eigenen ebenso viele Talente hinzufiigte.

Eine Art Rechtfertigung oder doch Entschuldigung hoher Honorar- 
satze der Sophisten und Rhetoren, die jedoch mit dem unhaltbaren 
Urtheil Platoffs iiber die Honorarangelegenheit nichts zu thun hat, 
wird unseres Wissens unter den Alten bios von Quintilian versucht. 
Dieser aussert sich namlich bei Gelegenheit der Frage, was ein Red
ner bei Uebernabme von Prozessen zu beobachten habe, Buch XII, 
7, 8 ff. in nachstehender Weise: Wer weiss denn nicht, dass den 
Grundsatzen der Ehre, der Wiirde der freien Wissenschaft und der 
von uns geforderten Gesinnung es weitaus am meisten entspricht, 
unsere Dienste nicht zu verkaufen (non vendere opcram) und nicht 
den Werth so grosser Wohlthaten zu verringern, da ja das Meiste 
ebendarum geringere Gcltung zu haben scheint, weil es seinen Preis 
hat? Dies sieht, wie man sagt, auch ein Blinder, und Niemand der 
ausreichende Mittel (sufficientia sibi) besitzt, und hiezu gehort nicht 
viel, wird ohne den Vorwurf schmutziger Gesinnung solchen Erwerb 
suchen. Wenn aber das Vermogen fiir Befriedigung der nothwendi- 
gen Bediirfnisse noch weiteren Zuschuss erfordcrt, so wird er nach 
den Grundsatzen aller Weisen sich belohnen lassen (patietur sibi gra
ham referri), da ja sowohl Sokrates fiir seinen Lebensuntcrhalt Bei- 
triige empfangen hat ais auch Zenon, Kleanthes, Chrysippos von ihren 
Schiilern Belohnung (mercedes) angenommen haben. Kenne ich doch 
keine ehrlichere Art des Erwerbs ais die durch eine hóchst ehren- 
werthe Arbeit (honestissimo labore) und die aus der Hand Solcher 
fliesst, um welche man sich grosse Verdienstc erworben hat.

Nicht schr hoch schcinen in der Bliithezcit Athens die Preisc fiir 
den kunstlerisch-technischen Unterricht gewesen zu sein. Doch liisst 
sich fiir dic altere Periode nur so viel nachweisen, dass auch der 
Unterricht in der Arzneikunst zu materiellem Erwerbc benutzt wurde *).  
Zu wclchen armseligen Zustiinden freilich ein solcher Erwerb „urn 
jeden Preis" hiiufig fiihrte, ist bereits angedeutet worden. Damach 
wiirdige man jcnen Vcrs des Menandros, welcher das Gcld fiir den

Hermann-Stark, S. 411, Anm. IG.
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Meister im Unterricht erklart und nicht den Lehrer1). Das 
Unglaubliche aber leisteten auf diesem Gebiete sicher jene zahllosen 
Graeculi, welche seit dem Ausgange der romischen Republik bis in 
die spiitesten Zeiten in allen grosseren Stadten Italiens auftretcn und 
lehren, erlisten und erraffen2).

Wie in Griechenland vor dem Auftreten der Sophisten, so finden 
wir noch im republikanischen Rom den Grundsatz herrschend, dass 
die Schatze des Geistes nicht wie eine gewohnliche Waare fiir Geld 
verkauft werden diirften. Von den Alten, sagt Platon, begehrte kei- 
ner je Geld ais Lohn zu nehmen, noch auch sich vor aller Weit 
mit seiner Weisbeit horen zu lassen. Denn das Verhaltniss des Leh- 
rers zum Schiiler ward nicht ais eine Geschaftsverbindung, sondern 
ais ein sittliches, auf Achtung gegriindetes Freundschaftsverhaltniss 
betrachtet, so dass das Verdienst des Lebrers nicht mit Geld, sondern 
nur mit einer Dankbarkeit ahnlicher Art, wie wir sie gegen Eltern 
und Gotter empfinden, aufgewogen werden sollte3). Und im alten 
Latium verursachte es tiefen Unwillen, ais die Ceremonien des Her- 
kulesdienstes von den Priestern um Geld gelehrt wurden. Ais diese 
bald darauf ein Pest hinwegraffte, erkannte man darin ein Strafge- 
richt des Himmels. Der Unterricht fiir Geld begann in Rom um die 
Zeit des zweiten punischen Krieges. Nach Plutarchos hatte zuerst 
ais Schulmann Spurius Carvilius, ein Freigelassener des Carvilius, fiir 
seinen Unterricht Geld gefordert und genommen. Gelegentlich wird 
es jedoch ais lobliche Ausnahme bemerkt, wenn Einer unentgeltlich

t) Menand. Fr. 337, ed. Did. p. 96 [i 15 8 ói BtBdazet qpdp.par, ou BtBdozalo;. 
Schon bei Demosthenes flndet sich ein Beispiel von Bestechung eines athenischen Chor- 
lehrers, der den Festchor aus Erwachsenen fiir die grossen Dionysien einzuiiben hatte, 
adv. Mid. § 17. 63. Lukianos itept ruiv siei pta8<i> auv. c. 63 Sta Si] rauta [usSuirouę 
zai aurat (fu^atzej) TOpiayowat pfjropac zat Ypappartzouj zai tptkoaócpouę zrk. 
c. 38 ó [iav ydp pto&ic aurót zara Su ó(3okou{ rj rerrapaę zrk.

2) Persius Sat. Prol. 10 magister artis ingenique largitor | venter, negatas artifez 
sequi -roces. Dazu O. Jahn’s Commentar S. 77; Jtivenal. Sat. III, 74 sqq. ede quid 
illum | esse putes: quemvis hominem secum attulit ad nos: | grammaticus, rhetor, geo- 
metres, pictor, aliptes, | augur, schoenobates, medicus, magus: omnia novit|Grae- 
culus esuriens; in caelum iusseris, ibit. Plutarch. Cic. 5, raura 3q raPtopaiotę— 
rtpóyetpa zai auvq8q pźpara „rpatzóc zat ayokasrtzóca azoutou. Vergl. Bcrnhardy, 
Rom. Litt. Anm. 35. Eine Reihe von charakteristischen Einzelheiten und Schilderungen 
flndet sich bei Goli, Culturbilder II, 237; 239 — 242; 245 f.

3) Kapp, Platon’s Erziehungslehre S. 294; vergleiche auch die Stelle aus Aristo
teles S. 176.
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unterrichtete!). Noch bei Cicero wird ais ausgezeichneter Lehrer 
Apollonios aus Alabanda gelobt, welcher sich zwar fur seinen Unter
richt bezahlen liess, aber doch nicht zugab, dass diejenigen, denen er 
gar keine Anlage zur Beredtsamkeit zutraute, bei ihm Zeit und Miihe 
verschwendeten, sondern sie entliess und Jeden zu dem Berufsgeschaft 
zu veranlassen und zu ermahnen pflegte, wofiir er ihn tauglich hielt2). 
Nicht lange, und es ward auch schon Umfrage gehalten, an welcher 
Rednerschule der Knabenunterricht am wohlfeilsten ware3J. In der 
Kaiserzeit gestaltete sich, unter dem Druck der Concurrenz, dic Lagę 
vieler solchen Lehrer ganz unertraglich schlecht. Auf der einen Seite 
wird ihre Noth beklagt und dass an Casar’s Gnade die Hoffnung und 
das Gedeihen der Studien hangęł) ; auf der andern werden uns ihr 
Hochmut und ihre Pratensionen, ihre Leichtfertigkeit im Lehren ohne 
innerlichen Beruf, fortgesetzte Zankerei und Rivalitat im schlimmsten 
Sinne des Wortes geschildert. Schon Aristophanes lasst, was ein 
solches Rivalisiren betrifft, in den Froschen5) zum Spotte den Euri- 
pides sich des Unterschiedes seiner Schiiler vor denen des Aischylos 
rlihmen. Eine ahnliche Gespannlheit zwischen Isokrates und Lysias 
ist uns historisch beglaubigt6). Von der Frequenz ubrigens in den 
hoheren Schulen liefert schon fiir das dritte Jahrhundert einen Belcg 
die Notiz bei Diog. Laert. V, 38, dass dic Anzahl der Zuhorer des 
Theophrastos einmal 2000 betragen habe. Man lockte aber auch ein- 
ander gelegentlich die Zuhorer weg, um die eigene Schaar und das

*) Suet. de granitu, ct rhet. 7 ed. Reiffersch, p. 105 M. Antonius Gnipho .... 
comi facilique natura, nec unquam de mercedibus pactus, eoque plura ex 
liberalitate discentium consecutus. Ibid. 13, p. 111 Staberius Eros .... sunt qui 
tradant tanta eum honeslate praeditnm, ut temporibus Sullanis proscriptorum liberos 
gratis et eine mercede ulla in disciplinam receperit.

2) Cic. de or. I. 28, 126 qui cum mercede doceret, tamen non patiebatur eos, 
quos iudicabat non posse oratores evadere, operam apnd sese perdere sqq.

3) Juvenal. VII, 175 tenta | Chrysogonus quanti doceat, vel Pollio quanti j lau- 
torum pueros 6qq.

4) Juvenal. VII, 1 et spes et ratio studiorum in Caesare tantum.
Vs. 964, coli. Schol.

6) Orat. Att. edd. BS. Tom II, p. 5 Zsyrrat ydp zat rouro, <u; on pdKtara 8ie— 
ęftoMOUMro aXXr]Xoię zai a eir a i 5 e u o v. Ein Beispiel aus der Zeit des Sokrates 
bei Xenopb. Memor. I. 6 init. b ydp ’Am<p<uv rarre (3o'jXópsvoę rou{ ouMOuotaardę aórou 
itape\ea9aizrX. cf. Saidas s. v. TośMioj . . . . av-titatS eóaaę Ka).Xivtz<u ™ Staa^poi 
s. v. ’A3piavó{ aotfttrrij?- dvTia^oXaaTq{, qui scbolam contra aliurn aperit. Dazu 
Thesaur. L. Gr. s. v. dvnnaiCeiv, dvri<ptko8ojetv, dvTOptXoripeta9ai, dvTt<ptXovsizeiv. Sueton. 
de gramm. et rhet. 9 naturae acerbae in an t isop li i s t a s, quos omni occasione lacera- 
vit sqq. Yergl. oben S. 162 f.
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cigene Ansehen durch die sonderbarsten Umtriebc und Parteimanover 
moglichst zu vergrossern. Beispiele finden sich in grosser Auswahl 
verzeichnet bei Philostratos in den Lebensskizzen solcher Lehrer *)•  Die 
Schuler oder Anhanger eines solchen hervorragenden Lehrers 
wurden mittclst der Endung —stoi bczeichnet (KalZtpa/etot Kallima- 
chianer) oder mit dem Ausdruck oi anó Ttvoę oder oi orno

1) Biot aocptaroAi. Liban. III, p. 443 R, und oft; vergl. die Zusammenstellung im 
Archiv fiir Geschichte und Literatur, herausg. von Schlosser und Bercht, I. Band, 1830, 
S. 217—272; mehr hieriiber im dritten Band unseies Werkes.

2j Cf. sequaces, sectatores, ausfiihrlich Grafenhtm, Gesch. d. Philol. I, S. 387.
3) Vergl. C. A. Bbttiger, Ideen zur Archaologie der Malerei I, S. 136.
4) Artemidor. I, 24, p. 38 Reiff. [rjpp;z« etc ra tura 6ozetv eiaTtopeóaSac aotpt- 

era’; póootę afa&óv opotot yap etat rotę ęotrfiaw azojaopevot; pteipaztotr TOts Se Zotitoi? 
8avarov rtpoaYopeuet tó ovap.

Pollux IV, 48 epptaftoę thjpeurżję vśtov, thjpej-izó;, piaftapooę, p.ta8o<pópoc ztk.
6) Cicero de or. III, 35, 141.

(z. B. KaZZtpa/oę xa't oi an aurou); dagegen die sehr gewobnliche 
Redensart oi itept wa bezeicbnet auch im weiteren und weitcsten Sinne 
Manner, die diesem oder jenem beitrcten oder beipflichten1 2). In- 
dessen wurde solchcs Gliquenwesen, nacli Art moderner Anhanger 
einer bestimmten Sippschaft, gelegentlich auch mit der eleganten pcri- 
phrastischen Benennung fiir Maler- und Kunstlerfamilien bezeicbnet, 
<ptZoaó<p<i)v iratSsę, Cu>Ypd<pu)V Ttaiós;, itZaardip Tcaiósś u. s, f.3). Ais gute 
Vorbedeutung fiir oflcntliche Lehrer, dass sie grossen Zulauf von Schii- 
lern erhalten wurden, galt unter anderm von Ameisen zu triiumen4). 
Im ersten und im zweiten Jahrhundert unseier Zeitrechnung und 
theilweise schon friiher gcbrauchten selbst die Haupter der philosophi- 
schen Sekten in Athen ais Scholarchen oder Inhaber der altberiihmten 
Lehrstiihle gerade nicht feine und wiirdige Mittcl, um die aus der Ferne 
zugehenden Studirenden an sich zu zielien. Wir werden spater seben, 
wie sich da eine form liche Marktschreierei ausbildete unter demSchilde 
der Wissenschaft und der Beredtsamkeit5). Diese Lehrer der Wissen- 
schaft, aotptarat, benutzten jede Gelegenheit eines Vortheils und suchten 
durch alle moglichen Kunstgriffe so viele Zuhorer ais moglich zu er- 
langen. Bezeichnend ist auch, was aus einer weit alteren Periode iiber 
Aristoteles mitgetheilt wird6), indem ein echt hellenisches Rivalisiren 
und Rechthabenwollen dadurch charakterisirt erscheint. Ais Aristoteles 
den Isokrates durch Schiiler von hohem Rangę glanzen (florere nobi- 
litate discipulorum) sah, weil er selbst seine Vortriige mit Ausschluss 
der gerichtlichen und biirgerlichen Verhandlungen auf eine hohle 
Eleganz des Ausdrucks beschrankte, da iinderte er plotzlich fast das 
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ganze Verfahren seiner Unterweisung (totam formam prope disciplinae 
suaej, indem er einen Vers des Philoktetes etwas verandert anfiihrte. 
Dieser sagt namlich, es sei schimpflich fiir ihn zu schweigen, wenn er 
Barbaren, Aristoteles dagegen, wenn er den Isokrates reden liesse ’)• 
Spater kamen alle unbemittelten oder schlecht besoldeten Philosophen, 
die zur Sicherung ihrer Existenz nicht allein durch einen blumen- 
reichen Vortrag, sondern auch durch auffallende Gesten und witzige 
Einfalle die Hbrer anzuziehen und zu fesseln suchten. Von Theo- 
phrastos wird berichtet, dass er nie anders ais in prachtvoller Kleid- 
ung vor seinen Zuhorern erschien2), und unter anderm, um die Sitten 
eines Gefrassigen lebhaft zu schildern, im Vortrage die Zunge heraus- 
gestreckt und die Lippen beleckt und wirklich durch diese Kiinste 
zweitausend Zuhorer an sich gezogen habe. Was fiir lacherliche 
Widerspriiche mit ihren Lehren bei Vielen durch ein solches Gebahren 
hervorgcrufen wurden, namentlich bei den Stoikern, die in Schriften 
undPredigten ihrer systemgemassen Verachtung der Giiter dieser Weit 
stbckisch treu blieben, in der Praxis des Lebens aber keinen Genuss 
verschmahten, dariiber gibt die schon erwahnte Literatur Aufschluss. 
Wie arg verwahrlost in sittlicher Beziehung gerade der wissen- 
schaftlich Hochgebildete mitunter auch schon im Alterthum sich zeigte, 
schildert anschaulich Lukianos z. B. im Gastmahl, woselbst es Kap. 34 
heisst: das Erste, was sich mir nach solchen Auftriiten aufdringen 
musste, war die alte Wahrheit, dass alles Wissen und alle Gelehrsam- 
keit nichts niitze sei, wenn nicht auch das Leben sich bessert und 
veredelt3).

Noch in den spatestcn Zeugnissen der Literatur ist ein Nachklang 
solcher ungiinstigen Beurtheilung dieser Lehrer wahrzunehmen, wie 
wenn bei Ammianus Marcellinus XVII, 11, 1 Julian zum Schimpfe ais 
litteris Graecus bezeichnet wird4).

’) Der Vers war wohl aus Euripides Philoktet. und lautete: aioypóv aiu>itdv, (3<xp— 
(Japou? 5’ iiv Xśystv, wofiir Aristoteles substituirte: aio/póv aiu>itdv, ’Iaozparqv 8’ iav 
liyew.

2) Man denke an die Fackeltrager, welche im zweiten Decenium nnseres Jahr- 
hunderts Schelling in Miinchen vor Beginn seiner Abend-Vorlesung vorangeschritten 
sein sollen.

3) ó)j ou3sv o<peXoc apa sTtistaaftat ra padqpara, si pq ric zai róv (3iov puSpiJot 
itpó; ró (3ekttov.

Vergl. S. 163.175 und jBurmann’s Anmerkung zuPetron. Sat. p. 229; dazu Mich. 
Montaigne Essays I, 24 iiber den Podantismus: Plutarąue diet (Cic. 2) que G r e c et 
escholier estoient mots de reproche entre le Romains, et de mepris. Depuis avec 
l’aage, i’ ay trouve qu’on aroit une grandissiiue raison, et que magis magnos clericos 
non sunt magis magnos sapientes (Nach Regnier Sat. 3 eztr.).
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Damit gelangen -wir dazu, den zweiten Gesichtspunkt zu erdrtern, 
unter dem iiber die Lehrer und Schulmeister des Alterthums allerlei 
Spott und Tadel, nebst unfeinem Witz erging, hcrvorgerufen durch 
den fortdauerndcn Conflikt eines einseitigen, rhetorisch-theoretischen 
Betriebs in der Schule mit den Anforderungen des wirklichen Lebens. 
Von den Zeiten des Welkens der edelsten Bliiten antiker Cultur bis 
zu ihrem volligen Absterben finden sich allenthalben die Belege fur 
eine gewisse Verarmung und Verknocherung des Unterrichts. Man 
wandte sich freilich verhaltnissmiissig schon sehr friihe gegen die Un- 
fruchtbarkeit der Mehrzahl unter den declamatorischen Schulen und 
philologischen Sekten, dereń unniitze Rednerei und Worthascherei 
schliesslich im Kreise der gewolmten Gedanken aller Thatkraft ledig 
blieb und bleiben wollte. Allmalig beschrankten sich die Anhanger 
des herkommlichen Betriebs auf ihre Fortsetzung der Versuche zu 
rcden, was etwa die beruhmten Vorfahren „hatten reden konnen und 
was man ihnen hatte erwidern konnen, und was sie bei der oder jener 
Gelegenheit, wo sie gar nicht geredet hatten, hatten sic geredet, wiir- 
den geredet haben“ (LeArs, Populiire Aufsatze aus dem Alterthum, 
S. 186). So urtheilt iiber die Akademiker seiner Zeit Polybios XII, 
c. 26, p. 525 ed. Did.: Abgesehen von ihrer eigenen Ungereimtheit 
(aaTO/ta) haben sie auch in den jungen Leuten ein Streben entwickelt 
(mstozaci CżjXov) von der Art, dass diese nicht einmal voriibergehend 
ihre Gedanken auf ethische und der Wirklichkeit entnommene (itpay- 
partzot) Fragen hinlenken, wodurch das Studium der Philosophie ge- 
fordert wird, sondern in der Beschaftigung mit unniitzen und wider- 
sinnigen Wortklaubereien (ćupsa'AoYtai) und mit nichtigen Einbildungen 
(/svoóo$ouvtsę) bringen sie ihr Leben hin.

Die grosste Gefahr vor allen, das erkannte man in den alten 
Zeiten so gut wie heutzutage, liegt fiir den Elementarunterricht und 
seine Vertreter in der einformigen Wiederholung einfacher 
Ideen, die dann des Reizes der Neuheit entbehrt und mehr noch dem 
Lehrenden ais den Lernenden zum Ueberdruss gereichen kann. Tritt 
nun der Fali ein, dass der Lehrer selbst kaum noch im Wechsel 
der Methode und der Formen des Unterrichts Erfriscbung 
sucht, oder dass ihm durch aussere Vorschriften und Regulative aller 
Art die Hande gebunden sind, dann liegt die Gefahr sehr nahe, dass 
der Lehrer allmalig verkiimmere und yersaure1). Denn „Immer den 

1) Vergl. Mager's Padagog. Revue, Band 18, no. 5 und 6, nąch dem Citat 
Band I, S. 22,
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alten Kohl, das ist es, was dem armen Schulmeister todtlich wird"1). 
Schon der Philosoph Zenon that seinerzeit die Aeusserung, dass die 
Kinderlehrer leicht selber kindisch werden2). Ueber die Bedeutung 
des Wechsels der Lehrgegenstande sowohl ais der Behandlungsart, 
und in vielen Fallen auch des Lehrers selbst, stellt unter den Alten 
schon Quintilian sehr richtigc Bemerkungen auf, dereń Ergebniss da- 
hin lautet, dass es iiberhaupt viel leichter sei Vielerlei zu thun ais 
Einerlei lange Zeit (adeo facilius est multa facere quam diu, Inst. or. 
I, 12, 7). Uebrigens ersiebt Quintilian bei seinen hochgespannten 
Anfordcrungen an die Lernenden (vcrgl. oben S. 141 f.) gerade in dieser 
Abwechselung ein wichtiges Hulfsmittel, um solchen gesteigerten For- 
derungen in mehr ais einem Unterrichtsfache gcrecht zu werden. 
Wenn auch, bemerkt er XII, 11, 20, die Geometer, Grammatiker und 
die Lehrer der iibrigen Wissenschaften ihr ganzes Leben, so lange 
es auch gewiihrt haben mag, mit einer einzelnen Wissenschaft hinge- 
bracht haben, so folgt doch daraus nicht, dass wir um Mehreres zu 
erlernen gleichsam mebrere Leben brauchten. Denn jene haben das 
Ihrige nicht bis in das hohe Alter gelernt, sondern sie begniigten 
sich nur dieses gelernt zu haben und haben so viele Jahre mit der 
Ausiibung (in praecipiendo), nicht mit der Aneignung (in percipiendo) 
ihrer Kunst hingebracht3).

1) Juyenal. Sat. VII, 154 occidit miseros crambe repetita magistros.
2) Diog. Laert. VII, 1, 18, p. 163 Did. itpó? tm <ptXóitat8a oure rouę 8i3aa- 

xaXoi>{, e<p>], cppeyaę eyeiv del oiatpi^wtai ev itatSapioię, our’ exeivouę.
3) Doch werden gelegentlich auch yerschiedene, meistens nur aussere Nachtheile

betont, welche die Verschi ed en hei t der Lehrer oder ein rasc.her Wechsel 
derselben herbeifuhren konnte. Cf. Liban. II, p. 424 R. 8ćo rj rpeic eici eiirję oi8a
veÓT>]TO{ rouro TOTtotłjzoTac, ou xaXnv Jó£av ex ditoordoemę Xa(ióvTOC. auroię xal

ÓTiiTł]3etu>v ti x o i <p t X <u v' ó fdp itepl tóv aurou 8t3daxaXov aitiaroy aurov 
icpoukeyeu «itastv cóę oux oiSe <ptXeiv, Xenoph. Memor. I, 2, 27 ćav icpóę aXXouj 

eX8dvrec ^eipouę epaumaw xtX. Damask. Vit. Isidor. 37, ed. Did. p. 123 evl Se póvcp 
3iSaazdXą> eitowauauóp.evo{ npó; p.óvov exeivov direruitou imov, to trap aurou 
Xt'j'óp.eya ditofpa<pop.evoę, was demnach ais Ausnahme auffallend erBchien.

4) E. Curtiua, Gottinger Festreden S. 97.

„Das Lesen wie das Schreiben isolirt den Menschen; wer viel 
in Biichern lebt, lauft Gefahr, sich den Anschauungen und Sitten 
seiner Mitbiirger zu entfremden .... es entstehen allmiihlig zwei 
Klassen von Menschen, welche sich im Denken und Sprechen gegen- 
seitig immer unverstandlicher werden. Eine solche Spaltung wider- 
sprach aber durchaus dem Sinne der Alten"4). Sokrates stellte mit 
Fleiss die lebendige Rede der Schreibkunst entgegen; die ge- 
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schriebene Rede ist nur ein Abbild (el?u)Xov) der miindlichen, die 
letztere aber ist im Stande die Seele des Horers wahrbaft zu befruch- 
ten *)•  So wurde denn friibzcitig mancher Ausdruck, der auf Schrei- 
bergescbafte sich bezog oder etwa dem moderncn „Aktenbocker“ und 
„Stubengelehrten“ gleichstand, bei der Mehrzahl missliebig und gereichte 
den Leuten des larmenden Marktes zum Anstoss. Schon von Demo- 
sthenes wird auf den Gegner bitter geschmaht in der Rede fiir den 
Kranz § 209 mittelst einer derben Verbindung oT za-tapars zat ypap- 
pmozóęwv, d. i verruchter Buchstabenhocker 2). Beinalie komiscb 
wirkt die bei Artemidoros erlialtene Deutung, dass ein Traum von 
Schreibergeschiiften auf widerwartige und unpassende Angclcgenheiten 
hinweise3). Insbesondere erhielt, wie vorhin S. 163. 184. bemerkt wurde, 
bei dem praktischen, unmittelbar aufs Leben gcrichteten Sinn der 
Romer das Wort scholasticus eine nachtheilige Bedeutung. Ur- 
spriinglich von dem gebraucht, der die Beredtsamkeit lehrte, aber nur 
im Horsaal und nicht im bffentlichen Leben ausiibte, bezeichnete es 
gar bald nur eine beschrankte, unbedeutende und unfruchtbare Schul- 
thiitigkeit. Auch umbratjcus, umbratilem vitam degens, Einer, der 
sich nicht offcntlich zeigt, sondern im Schatten der Zuriickgezogenheit 
und wie ein Rhetor lebt, erlangte die gleiche ungiinstige Bedeutung. 
Schon bei Cicero wird einmal im zweiten Buch vom Redner 31, 133 
vor einem gewissen Irrthum jener Lehrmeister (magistri) gewarnt, zu 
denen die Kinder geschickt wurden, nicht ais ware die Sache von 
grosser Wichtigkeit, sondern um nachzuweisen, wie stumpfsinnig und 
ungebildet (hebes atque inpolitum) diese Art von Menschen ist, die 
sich selbst fiir gelehrte Kenner halten. Ebenda III, 24, 94 heisst es 
von den neuen Lehrern in den Rhctorenschulen, sie konnten nichts 
lehren ais Duinmdreistigkeit, eine Eigenschaft, die auch mit guten 
Kenntnissen verbunden an und fiir sich sorgfaltig zu meiden sei. Von 
besonderer Heftigkeit sind die Invektiven, weiche im Eingang des 
satiriseben Romans des Petronius gegen die gleichzeitigen Lehrer und 
Scholastiker im kaiserlichen Rom geschleudert werden, um das Un- 

*) Piat. Phaidr. p. 276 sq. aus welcher Stelle jedoch Grafenhan, Gesch. d. Philol. 
I, S. 70 mit Uebertreibung folgert, dass zur Zeit des Sokrates und Platon „eine wahre 
Schreibwut eingerissen waru, die alsdann nicht ohne Riickwirkung auf die Schulen hatte 
bleiben kdnnen u. s. f.

Yoemel iibersetzt: O exsecrande gibbose scriba, cf. Suid. s. v. Ypau.parozó<pu>v 
und Bekk, An. Gr. I, p. 228.

3) Oneirokr II, c. 30, p. 193 Reiff, ypauu.aTsóeiv os Soxeiv dXXorpiu)v zai oó5|v 
TCpoaljzówiuY ał]|iaivei <ppovtujai 'upa^p-druiY.
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praktische der Methode dieser Leute und den ganzen Pedantismus der 
damaligen Rhetorenschulen zu geisseln *).

*) Cf. c. 1. Ideo ego adulescentulos existimo in scholis stultissimos fleri, quia 
nihil ex iis, quae in usn habemus, aut audiunt autvident; c. 2 nondum umbraticus 
doctor ingenia deleverat sqq. c. 4 nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in 
foro sqq.

*) Vergl. Góttinger Lect. Kata!. 1831 tunc quidem ipsa res exercebatur, nunc 
autem verba solum, und Lect. Katal. 1838 iiber non scholae sed vitae discendum esse.

3) Strom. II, c. 1 ed. Stah, p. 220 tous pap tujv Aeęeurz śyopevou« xai rapt raurat 
aapoXoupevou{ Bta3i8paaxet ta ttpappata.

<) Man vergleiche beispielsweise Anthol. Gr. ed. Jacobs II, p. 360, No. 134—152; 
p. 434, No. 399. 400. 437.

Nach und nach blieb der Eindruck des Albernen, Widerlichen 
und selbst Gehassigen vorzugsweise haften an solcher Beschaftigung 
mit grammatischer Mikrologie, Wortklauberei und Sylbenstecherei, 
gegeniiber dem wirklichen Leben und einer praktischen Wirksamkeit, 
welche augenscheinliche Vortheile gewahrt und die Menschen vor- 
warts bringt. Gharakteristisch ist auch in dieser Hinsicht eine Er- 
zahlung bei Ailianos Var. Hist. II, 27. Der Kyrenaer Annikeris ver- 
stand sich namlich auf dic Kunst, in derRennbahn mit seinem Wagen 
bei wiederholter Umfahrt genau immer dieselbe Spur des Geleises 
einzuhalten. Dariiber nun ausserte sich Platon, mit Andern ais Zu- 
schauer geladen, folgendermassen: Unmbglich kann Jemand, der auf 
solche kleinliche und nichtssagende Dinge solche Sorgfalt verwendet, 
auf irgend etwas Grosses seinen Fleiss anwenden (órcep [is-[o)mv 
OKOoSaaat). In diesem Sinn urtheilte der Philosoph Kleanthes: In der 
guten alten Zeit habe man die Sache selbst betrieben, jetzt aber dreht 
sich alles lediglich um Worte2). Und noch bei dem Kirchenvater 
Klemens von Alexandria lesen wir einen Aussprucb, dass denjenigen, 
welche sich an die Ausdriicke klammern und das zu ihrem Geschaft 
machen, die Sachen selbst entgleiten 3).

So begegnet uns denn allenthalben in den Quellen mancherlei 
Tadel fiir den Lehrer und seinen Beruf, der jedoch meistens auf Rech- 
nung einer verfehlten Methode zu setzen ist. Viele jener spielenden 
Witze, welche die sogenannten Anthologien in grosser Anzahl iiber- 
liefern1), beziehen sich auf den Elementarunterricht und seinen trocke- 
nen Betrieb, andere gelten wiederum den Vertretern des grammati- 
schen und rhetorischen Unterrichts. Besonders haufig wird die Ein- 
formigkeit der grammatischen Lehrthatigkeit, gleichviel in welcher 
Form oder Abstufung, verspottet. Schon bei dem Komodiendichter 
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Aristophanes f) fehlt es nicht an diesbeziiglicher Neckerei; aber auch 
die Entriistung Senecas iiber diese Dinge streift an das Komische2). 
Dagegen bemerkt Quintilian IX, 4, 112 ff., wo er die Lehre von 
der Wortfugung behandelt, zur richtigen Wiirdigung derartiger, in 
den Augen der Menge hóchst geringtugiger Untersuchungen: Diese 
ganze Materie wird jedoch von mir nicht in dem Sinne besprochen, 
dass die Rede, welche cinherfahren und fliessen soli, durch Abmess- 
ung der Fiisse und Abwiigung der Sylben ermatten diirfte. Denn 
dies wiirde einen armseligen und mit Kleinigkeiten sich abgebenden 
Kopf (in minimis occupati) verrathen; und wer seine ganze Bemiihung 
darauf richtet, wird fiir Wichtigeres keinen Sinn haben (potioribus 
non vacabit), sondern wahrend er das Gewicht des Inhalts bei Seite 
setzt und dessen Schonheit verachtet, wird er, wie Lucilius sagt, Wiir- 
felchen zusammenlegen und in schachbrettfórmiger Buntscheckigkeit 
Phrasen aneinander fiigen. Muss denn so nicht das Feuer erkalten 
und der Schwung erlahmen?

Im Uebrigen diirfte wohl auch im antiken Schulwesen in Bezug 
auf all das Schlechte und Gehassige, was nicht selten mit Vorliebe 
uberliefert erscheint, etwas Aehnliches gelten, wie von den vielen 
Skandalen, die aus dem Leben unserer europaischen Universitaten im 
Mittelalter verzeichnet sind: dass keineswegs das Bose ausschliesslich 
geherrscht, wohl aber der Ghronist anstatt der stillen Tugend des 
Fleisse3 und echt wissenschaftlichen Strebens zu gedenken, weit lieber 
allcrlei Fehler der Lehrer und grobe Excesse der Studircnden auf- 
gezeichnet habe. In Bezug auf den Fleiss der Lehrenden in Vorbe- 
reitung und in ilnstreDgung zur eigenen Fortbildung galt bei den 
Alten nur bedingungsweise und in einem mehr iiusserlichen Sinn der

Vgl. die Wolken Vs. 666 dlezrpuatva, zapSoiroc ztX.
2) Cf. Ep. 88, 37 gqq. quid? quod ista liberalium artium conscctatio mol estos, 

verbosos, inte mp e s ti v o s , sibi placentes facit et ideo non discentes neces- 
saria, quia supervacua didicerunt..............Aristarclii ineptias, quibus
aliena carmina conpinsit, recognoscam et aetatem insyllabis conteram. Ep. 
33, 8 omnes itaque istos, numquam auetores, semper interpretes sub aliena 
nmbra latentes, nihil ezistimo habere generosi, nnmquam ausos aliquando facere, 
quod diu didicerant. memoriam in alienis exercuerunt sqq. De brevit. vitae 13 de illis 
nemo dubitabit, quin operose nil agant, qui literarum inutilium studiis detinęntur, 
qnae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fnit 
quaerere, quem niiinorum Ulizes remigum habuisset. prior scripta esset Ilias an 
Odyssea (!). 
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bekannte SprUch, dass man durch das Lehren selber lerne J), wogógefi 
in unscrn Zeiten derselbe, wie es scheint, dort am liebsten vorgescbiitzt 
wird, wo man die Forschung Andern ubcrlassen und sich selbst ledig- 
lich auf eine „brillante*  Mittheilung beschranken zu diirfcn glaubt. 
Indessen wem ist auch unbekannt, mit welcher Sorgfalt die Alten 
jeden Ausdruck wahlten und mit welcher Anstrengung sie ihre Stu- 
dien betrieben? Man beachte, was Cicero den Redner Crassus erklii- 
ren lasst im ersten Buch vom Redner, Kap. 33 § 149: Die Meisten 
iiben hiebei (in den Schulreden namlich) nur die Stimme und nicht 
einmal diese zweckmassig, und die Brust, rcizen dic Schnelligkeit der 
Zunge und haben ihr Vergniigen an der Menge der Worte. Zu die
sem Irrthume werden sie verlcitet durch die alltagliche Behauptung, 
dass man durch Reden sich die Fertigkeit des Redens 
aneigne. Aber ebenso wahr ist auch der Ausspruch, dass man die 
Fertigkeit, ungeschickt zu reden, am leichtcsten durch ungeschicktcs 
Reden erlangt. Ist es also gleich bei solchen Uebungen nicht ohne 
Nutzen, auch aus dem Stegreif ofters zu reden, so ist es doch niitz- 
licher, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen, um mit desto mehr 
Vorbereitung und Genauigkeit zu reden u. s. w. Bei Epiktetos Dis- 
sert. I, c. 10 steht folgende Mahnung: Alsbald mit Anbruch des 
Tages rufę ich mir gewisse Punkte in’s Gedachtniss zuriick, was ich 
weiter vorzulesen habe. Da sagę ich denn sogleich zu mir selbst: 
Was kiimmert es mich, wie dieser oder jener Schiller liest? Die 
Hauptsache ist, dass ich ordentlich ausschlafe . . . Allein wenn ich 
sie dann wieder versammelt sah und alle von dem gleichen Eifer er- 
fiillt, dann ergriff derselbe Eifer fiir die gemeinsame Arbeit auch mich.

*J Docendo discitur, iz tou kifety ró /.tyciu TtopiJeTat, dicendo dicere discunt. Cic. 
de or. I, 33, 150 In quo fallit eos, quod audierunt, dicendo hoinines, ut dicant, efficere 
eolere. Vere enim etiam illud dicitur, perverso dicere homines perverse dicendo facil- 
lime.conseąui. Yergl. auch Desid. Erasmi Adagg. ed. Basil. 1528, p. 204. Seneca Ep. 
7, 8 illos admitte, quos tu potes facere meliores. mutuo ista fiunt, et homines, dum 
docent, discunt, gegeniiber von Ep. 6, 4 ego vero omnia in te cupio transfundere, 
et in hoc aliquid gaudeo discere, ut doceam.

Freilich solche Wahrnehmungen, wie man sie an jenem Dionysios, 
Lehrer in der Familie Cicero’s (S. 158, Anm. 7) machte, mussten die 
gewissenhaften Eltern bestimmen, auch fiir den niedrigen Unterricht 
sorgsam den besten und gebildetsten Lehrer auszuwahlen, da es doch 
immer besser ist zu dem besseren Lehrer zu gehen ais zu jenem der 
nicht so viel weiss (S. 168, Anm. 2). Ganz besonders lasst sich Quintilian 
II, 3, 1 ff. die Beantwortung der Frage angelegen sein, ob man sich 
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sogleich des besten Lehrers bedienen soli. Entgegen der Ansicht der- 
jenigen, welche die fiir den Unterricht des Rhetors reifen Knaben 
nicht sofort dem ausgezeichnetsten Lehrer iibergeben, sondern sie eine 
zeitlang bei geringeren zuruckhalten wollten, ais ob namlich fiir 
die Unterweisung in Kiinstcn die Mittelmassigkeit eines Lehrers pas- 
sender wiire, weil ein solcher leichter zu verstehen und nachzuahmen 
(ad intellectum atquc ad imitationem facilior) und nicht zu vornehm 
(superbus) sei den liistigen Elementarunterricht zu iibernehmen, spricht 
sich der Verfasser der „Anleitung zur Beredtsamkeit*  dahin aus, dass 
es erstens viel bcsser sei mit dem Besten erfiillt zu werden, und dann 
dass die Schwierigkeit bei der Austilgung einmal anhaftender Fehler 
keine geringe, wenn namlich dem nachfolgenden Lehrer eine doppelte 
Last aufgebiirdet wird, wovon gerade die des Abgewohnens (dedo- 
cendi) schwieriger und dringender ist ais die der Bclehrung (docendi). 
Deswcgcn soli auch der beruhmte Flótenspieler Timolheos gewohnlich 
von solchen welche bereits ein Anderer unterrichtet hatte (quos alius 
instituisset), das doppelte Lehrgeld verlangt haben ais wenn ihm Un- 
unterrichtete (rudes) iibergeben wurden1). Nach Quintilian’s Ansicht 
liegt hier ein doppelter Irrthum zu Grunde: einmal dass sie glauben, 
jene geringeren Lehrer geniigten einstweilen; und in der That miissen 
sie einen guten Magen haben, um so geniigsam zu sein. Jedoch ware 
diese Sorglosigkeit, wiewohl sie auch selbst tadelnswerth ist, noch 
einigermassen zu ertragen, wenn solche Lehrer nur etwas Ge- 
ringeros und nicht etwas Schlechteres lehrton (si minus 
docerent, non peius). Der andere, und zwar der noch haufigere Irr
thum bestcht ilarin dass man glaubt es lassen sich die, welche eine 
grossere Fahigkeit im Reden erlangt haben, nicht zu Geringeren herab, 
und zwar bisweilen deshalb weil sie zu vornehm seien um Schiilern 
einer ntederen Stufc ihre Sorgfalt zuzuwenden, bisweilen auch weil 
sie es gar nicht konnen. Ich rechne aber den welcher nicht will gar 
nicht unter die Zahl der Lehrer; und das Konnen, behaupte ich, fin- 
det am meisten bei dem Besten statt, wenn er nur will; erstens, weil 
man annehmen muss, dass der welcher die Andern an Beredtsamkeit 
ilbertrifft, auch das am sorgfaltigsten aufgefasst hat wodurch man zur 
Beredtsamkeit gelangt; sodann weil beim Unterricht die Me
thode das wichtigste ist (quia plurimum in praecipiendo valet 
ratio), die der Lehrer desto vollkommener besitzt je. g e - 
bildeter er ist (quae doctissimo’cuique plenissima est); endlich

9 Yergl. S. 137. 
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weil Niemand im Hoheren sich auszeichnen kann, wenn er des Ge- 
ringeren nicht machtig ist.

Von einem Lehrer der Beredtsamkeit allerdings forderten die 
Alten eine gewisse Universalitat des Wissens, ein umfassendes encyklo- 
padisches Wissen. Einem Redner im Sinne und auch von der viel- 
seitigen Bethatigung Cicero’s sollte omne scibile nach Umstanden zu 
Gebote stehen. Darum spricbt bei Cicero im dritten Buch vom Red
ner, Kap. 33, § 132 f. Crassus davon, dass in so vielen Fallen durch 
Zerstuckelung und Sonderung der Theile die Grosse der Wissenschaf- 
ten und Kiinste verringert sei. Ob es denn zur Zeit des Hippokrates 
von Kos gesonderte Kranken-, Wund- und Augenarzte gegeben habe? 
und ob die Geometrie zur Zeit des Eukleides und Archimedes, die 
Musik im Zeitalter des Damon oder Aristoxenos, selbst die Literatur 
in der Zeit des Aristophanes oder Kallimachos so zerrissen gewesen 
sei, dass Niemand das Ganze umfassen mochte, sondern Jeder einen 
andern Theil fiir sich zur Bearbeitung aussonderte? (ut nemo genus 
universum complecterctur, atque ut alius aliam sibi partem, in qua 
elaboraret, seponeret). Er habe oft von seinem Vater und Schwieger- 
vater gehort, dass auch ihre Landsleute, welche durch den Ruhm der 
Weisheit sich auszeichnen wollten, alle Kenntnisse, die man damals 
in Rom kannte, in sich zu vereinigen pflegten (omnia, quae quidem 
tum haec civitas nosset, solitos esse complecti).

Noch bober steigert, wo nur immer moglich, diese Forderungen 
Quintilian I, prooem. 13 sq. unter Beziehung auf Cicero de or. III, 
15, 57 sq. in den Worten: Kraft des Geistes oder Erfindungsgabe 
und Fiille des rednerischen Ausdrucks waren ehedem, wie von Natur 
vereinigt, so auch in der Ausiibung verbunden, dass die Namlichen 
fiir weise (sapientes) und fiir beredte (eloqucntes) Manner gehalten 
wurden. Nachher theilten sich die Bestrebungen, und Tragheit 
war die Ursache davon, dass es schien es seien dies 
mehrere Berufsarten (scidit deinde se studium atque inertia fac- 
tum est, ut artes esse plures viderentur). Denn sobald man aus der 
Rede Erwerb zu ziehen anfing und es aufkam, die Giiter welche die 
Beredtsamkeit verleiht zu missbrauchcn, da gabcn die welche fiir 
wohlredcnd galtcn die Sorgo um die Sittlichkeit auf. Diese aber, so 
verlassen, wurde gleichsam die Beute schwacherer Geister u. s. f.

Diese beschrankte Auffassung aller Entwickelung und Fortbildung 
nach Menschenmaass nothigt den Mann natiirlich dann wieder unter 
Umstanden Concessionen zu machen und Ausnahmen gelten zu lassen, 
wie I, 8, 21 in Bezug aufExegese: In Bekannterem werden die Gram-
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matiker freilich von sorgsamen Menschen sehr haufig auf der Liige 
ertappt; insofern werde ich es unter die Vorziige eines Grammatikers 
rechnen, wenn er Manches nicht weiss (aliqua nescire).

Lange vor den Alexandrinern und dem realistischen Treiben der 
Polymathie wird aber auch schon dcutlich auf die Nothwendigkeit der 
Arbeitstheilung in der Verwaltung des Staates wie in der Aus- 
bildung von Specialitaten hingewicsen') Es konnie nicht ausbleiben, 
dass die einzelnen Fachwcrke, nachdcrn die eigentlichc Speculation 
ihren Lauf beendigt hatte, jedes von cigcnen Vertretern in Angriff 
genommen und ausgebaut wurden. Selbstverstandlich war bald auch 
die Folgę, dass durch die Anforderungen einer neuen Zeit auch das 
Yerhaltniss von Erziehung und Unterricht, wie es lange 
bcstanden hatte, allmalig umgestaltet wurde; mit der zunehmenden 
Erweiterung des Lebenskrcises durfte die Schule fiir den Knaben keine 
blosse Erziehungsanstalt mehr sein und mussten auch fiir den Unter
richt in richtigem Verhaltnisse Freiheit und Nothwendigkeit mit ein- 
ander gemischt werden. Da half kein Widerstreben; wie sebr auch 
dic besseren Romer ahnen mochten, weiche Gefahren der rbmischcn 
Art und Sitte durch den Hellenismus drohten, sie konnten gleichwohl 
die musische Bildung der Griechen fiir ihre Kinder auf die Lange 
nicht mehr ablehnen; das hatte schon der alte Cato empfunden. Da
mit war denn auch Italien all den hellenischen Sprach-, Literatur- 
und Bildungslehrern uberhaupt crschlossen2).

Vollends in der Kaiserzeit und nachdem die Geltung der gram- 
matici und litterati durch die Tiichtigkeit einzelncr ausgezeichneten 
Yertreter des Wissens fortwahrend stieg, zweigten sich immer wieder 
neue Schulen ab von dem alten Stamme des ludus litterarius, in denen 
dann abermals Abtheilungen und Klassen sich bildeten mit maneber- 
lei Einrichtungen, die bereits an moderne Didaktik erinnern und ins- 
besondere auch gewisse eigenniitzige Kiinste zur Beherrschung der 
Frequenz erkennen lassen.

Es fehlt auch nicht an Spott auf eine derartige Vielseitig- 
keit des Lehrers, wie sic Quintilian erwarten zu diirfen meint, und 
auf die gewohnliche Elastizitat jener Graeculi einer verdorbenen Zeit3).

*) Isokr. Busir. § 16 del rotę aurolj tai au-rac itpajetc pera^eiptCea&at itpoaśtajey, 
eU<uc roi; p-ĆY p.eTa^aXXo[xśvouę śpyaaiaę oóSe itpó{ r<uv śpyuiM dzpt(3u>{
eyoYtaę, tous 3’ eiti rai; aóraic Ttpa$eat auvs/<bę 8tap.śvovxaę etę uttep(3oM]v 
szaatov ditoreXouvrac.

2J Vergl. auch oben S. 24.
3) Vergl. die Nachweisungen Bernhardy’s, Rom. Lit. S. 79, Anm. 59. 62. 

Grasherger, Erziehung etc. II (der musieche Unterricht). 13 
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Bekanntlich schildern Persius in der ersten Satire, Juvenal in der 
siebenten und vierzehnten, Petronius in seinem Roman in grellen Far- 
ben den undankbaren und traurigen Beruf solcher Lehrer J).

Fiir Sparta gilt selbstverstandlich ein fiir allemal die Bemerkung, 
dass daselbst von mehrseitig gebildeten Lehrern keine Rede ist. Die 
spartanische Jugend sollte ja, nach dem Prinzip des Staates, ihre 
Geistesbildung gar nicht durch eigene Lehrer noch in eigenen Schu- 
.len erhalten, sondern durch den taglichcn Umgang, die Unterwci- 
sungcn und Zurechtweisungen der alteren Staatsbiirger. Alle Acltercn 
waren somit Lehrer der Jiingeren und an Fachlehrer wurde nicht 
einmal gedacht. Begreiflicherweise reichte auch diese Einrichtung nur 
in der alteren Periode aus und mussten die Spartaner bald zuriick- 
bleiben hinter der ungemein raschen Fortbildung der ubrigen Hellenem

Ueber die piidagogische Bedeutung der Heiterkeit sind frei- 
lich aus allen Zeiten Stimmen vernehmbar von Platon bis auf Jean 
Paul (Levana I, § 46). Man musste daher von einem Lehrer, wenig
stens im Allgemeinen, Gesundheit verlangen, weil mit dieser in 
der Regel jene unumganglich nothwendige Heiterkeit verbunden ist. 
Ebenso musste man, wie wir aus einzelnen Andeutungen schliessen 
diirfen, mit auffallenden Korpergebrech en Behaftete vom 
Lehrberuf abhalten, weil es der Jugend nicht gegeben ist iiber 
Derartiges sich hinwegzusetzen. So verfallt z. B. auch die Fettleibig- 
keit eines offentlichen Lehrers dem Spotte. Philostratos erzahlt von 
Leon von Byzanz, wie schon sein erstes Erscheinen aus diesem Grunde 
Gelachter erregt habe1 2). Ein Beispiel von einem beriihmten offent
lichen Lehrer, der noch ais achtzigjahriger Greis seine Thatigkeit 
fortsetzte, berichtet uns des Eumenius Rede fiir Verbesserung des 
Schulwesens3); wahrend man doch keineswegs zuriickbielt mit der 
Forderung, dass der Lehrer nicht zu langsamen und trockenen 
Geistes sei4).

1) Cf. Juvenal. VII, 229 sqq. sed vos saevas imponite leges, | ut praeceptori ver- 
borum reguła constet, | ut legat historias, auctores noverit omnes, | tamquam ungues 
digitosque suos sqq. III, 77 omnia novit | Graeculus esuriens sqq. Vergl. oben S. 175.

2) Vit. Sopli, ed. Kays. I, p. 204 śrteiSr] eęoróero xa'i ittpirtót yaatepa.
3) Oratio pro instaurandis scholis c. 17, p. 219 Arntzen; vergl. oben S. 14.
4) Vergl. die Stelle aus Quintilian oben S. 131. Seneca de tranquill. animi 17, 

10 non potest grandę aliquid et super ceteros loqui nisi mota mens.

In Bezug auf den Vortrag und das Aeussere des Lehrers wollen 
wir fiir jetzt noch erwiihnen, dass es in den Schulen der verschicde- 
nen philosophischen Sekten nicht an Nachahmung und selbst Nach- 



1&5

affung gewisser Eigenheiten der Lehrer und Schulhliupter feldte. 
Dahin gehort unter anderm die bekannte 7t<o7<ovoTpotpta, das Tragen 
eines Vollbarts, gegeniiber dem scit Alexander dem Grossen iiblichen 
Brauche den Bart zu scheeren. Die Affektation der stoischen Aretalogen 
und abnlicher Menschen, denen der Ttoj-pw Pa&u; oder Vollbart ais ein 
Merkmal strenger Grundsatze dienen sollte, wurde sogar sprichwiirt- 
licli1). Bei Diogenes Laertios IV, 6, 36, p. 102 Did. wird iiber 
Arkesilaos berichtct, dass er in eigcnthiimlicher Weise (tpoaiztu?) bei 
seinem Vortrag immer angewendet habe: Das behaupt’ ich (cprjp’ eyw) 
und: Dem wird Einer seine Zustimmung versagen (od aopcraTaShjasTa1 
toutoi; o 8stva), wobei er dann den Namen hinzufiigte. Dics hatten 
dann die meisten seiner Schiiler nachgeahmt, aber auch die Art seines 
Vortrages selbst (tt)v pi)TOpelav) und sein ganzes Aeussere (itav to 
o/rpaj. Doch wird der namlichc Lehrer der Philosophie gegeniiber 
dem Hochmut und der Ueberbcbung seiner Berufsgenossen ais eine 
ehrenwerthe Ausnahme bezeichnet ebenda 42, p. 103, wo es von ihm 
heisst, er sei so fern von aller Einbildung und Anmassung gewesen 
fouToi; aTocpo; ^v), dass er seine Schiiler geradezu aufforderte auch 
bei Andercn Vorlesungen zu horen; und ais ein junger Mann aus 
Chios zu erkennen gab, dass ihm nicht sein cigener Cursus (dtaTpi^Tj), 
sondern der eines gewissen Hieronymos besonders zusage, da fiihrte 
er ihn personlich zu diesem Philosophen und empfabl ihn demselben, 
nachdem er ihm noch gute Lehren ertheilt hatte (irapatvśaaę euTazT£tv).

Nicht darum handelt es sich, ob eine Rcgel schon, sondern ob 
sie richtig ist, meint Seneca2). Allein es ist allbekannt, welches Ge- 
wicht die Alten auf Wohlredenheit (sdśitćta, op9oŚ7teitz) legten und 
welchen miihsamen Fleiss ihre Redner und spater noch ihre Rhetoren 
aufwandten, um durch Glanz und Effekt der Rede Meinung zu machen 
oder in fliessender Beredtsamkeit ihre Lehre zu entwickeln. Niiheres 
weist dic Gescliichte der Rhetorik nach; hier mag beilaufig noch er- 
wahnt werden, dass an den Lehrern ebenso sehr ein dumpfer und 
schwerverstandlicher, ais ein uberlauter oder gar scbreicrischer Vortrag 
getadclt und geriigt wurde3). Fiir fehlerhaft galt es auch in singen-

■) śz u<uf<uvo; sotpóc, ittopDWtpotpta <ptXósotfOv ou irotet und dgl. Dagegen ist 
wegen des barbatus praeceptor bei Persius Sat. IV, 1 nachst Leopold Roeder a. a. O. 
S. lt zu vergleichen O. John, Comment. ad Pers. p. 168.

2) Ep. 76, 14 reguła non quam formosa, sed quam recta sit quaeritur.
3) Philostr. Vit. Soph. I, p. 210 Iiays. żabot 8uaqzoov zat (Sapu

pevoę zrX. von Prodikos; ebenda p. 205 rqv ta^uo XÓ|<ot etc apao r)Xauv*  8etvó— 
tqra, von Karneades, verglicben mit Diog. Laert. IV, 9, 63 rjo oś zai p. ef aXo<p o v to- 

13*
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dem Tonę vorzutragen. Bei Philostratos (Vit. Soph. I, p. 217 Kays.) 
tadelt der Assyrier Isaios einen seiner Zuhorer, dass er die Uebungen 
mit Gesang begleitcte (taę pe?.eTaę itotoopśvw), indem er ihm
bemerkte: O jonischer Jiingling, nicht zum Singen Lab1 ich dich ge- 
bildet. — Wie stark manierirt aber mitunter Vortrag und Diction 
werden konnten, deutet uns der Umstand hinlanglich an, dass von 
den Namcn solcher Vorbilder auf dem rhetorischen Gcbicte sogar ncue 
Benennungen fiir eine Eigenthiimlichkeit und Neuheit der Rede abge- 
leitet wurden, sicherlich nicht bios zum Scherz wie Krause meint1).

Von einer systematischen Heranbildung der Lehrer wie 
in unsern Lchrerseminarien ist selbstverstandlich bei der Stellung dcr- 
selben zum Staate, d. h. bei der mit geringen Ausnahmen bestebcnden 
Lebrfreiheit, im Alterthum keine Rede. Die Biidung des Lehrers 
und Erziehers aber nach Platon’s Staatstheorie2J kommt hier fiir uns 
nicht in Betracht.' Hatte einmal eine Schule einen begriindetcn Ruf, 
und war ihre Frequenz und ihr Bestand gesichert, so mochte, wie bei 
den beriihmten athenischen Philosophenschulen, haufig vom Vorstande 
selbst fiir einen Nachfolger gesorgt werden3). Bei den mittlercn und 
den untercn Schulen mochte wohl gewobnlich ein Hiilfslehrer (urco- 
StódazaZoę), wenn sich ein solcher der besonderen Gunst seines Meisters 
und des Zutrauens der Eltern zu erfrcucn hatte4), nach dessen Ablcbcn 
cinfach Schule und Schuler ubernehmen. Auf die lebendige Schilde- 
rung, die bei Demosthenes von der Dienstleistung eines Schulgehiilfen 
gegeben wird, wurde bereits hingewiesen. Dass manche Schuldiencr

yÓTaroę, tosre tóv yupyaatapyoy itpoęTtepzJiat atrap pttj ouTto ^oav tóv Se eiiteiy „zai 
5óę [lótpoy ey$ev eóaró)raę elóvra apei’J?aa9ae <pavat yap „uerpoy eyetc touc azoioy-
ta{“, wovon auch ein Gotting. Lect. Katalog, Sommersem. 1825, handelt.

t) Gesch. der Erziehung S. 169. Cf. Philostr. Vit. Soph. ed. Kays. I, p. 213 
eyopftaCoy ey ®erraXia ptzpai zai p.et£o’j{ rtóletę eę Popytay Ópióaai róy Amrtyoy, pere- 
(3aXoy 8’ ay zai e? tó zpirtaCety, et nva śauTOu aotpiat iiti!et$iv ó KptTtaę itap’ aiiToię 
eTOtetTO ztX. Ibid. II, p. 244 zai zptriaCouaa von der Manier des Vortr8gs;
p. 213 von Proklos aus Naukratis: ore Se ópprjaetey etę 8taXe£ty, tititid£ oyrt re etpzet 
zai f o pyt a£o vt i. Weitere bezeichuende Beispiele ebenda p. 230 von der Virtuositat 
des Timokrates: ęSeypa laprtpóy zai entroyoy zai zpótoc 9at>paatoc olbę aitezTuitet Tiję 
fl<uTT>]C. Tom. II, p. 254 von Adrianos aus Tyros, eine Art rhetoriseber Nachtigall; 
p. 258 von Pausanias aus Kaisareia und seinem harten Dialekt: rca/etą rrj yliuterj zai 
<i>C KarataSózat? ?uyj]9eę, ^jptpoutoy uey ra aópęuiya Tthy aroi/eio>y, auareXX<uy 8ś ta prjzu- 
yópeya xtX.

2) Kapp, Platon’s Erziehungslehre S. 267.
3) Vergl. oben S. 147.

4) Cf. Marin. Prokl. 8.
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wirklich das Schulmeistern bei Gelegenheit erlernten, zeigt eine Stelle 
bei Diog. Laert. X, 4, p. 255 Did. wo mehrere Gewahrsmftnner fiir 
die Wahrhcit der Notiz angefiibrt werden, dass der Philosoph Epikuros 
in seiner Jugend in Verbindung mit seinem Vater um armseligen 
Lohn Elementarunterricht ertheilt habe1). So brachte es ohneZweifel 
in den meisten Fallen der Zustand dieser Schulen mit sich, dass Je
mand, der einige Zeit hindurch unter der Leitung eines Aelteren 
unterrichtet hatte, spater selbst ais unabliangiger Lehrer auftrat. Doch 
ist es undenkbar, dass man Einem, etwa wie in neucren Zeiten2), 
geradezu einen Vorwurf daraus gemacht hatte, dass er ohne Lehrer 
(sine magistro) selbst zu lehren unternommen habe3).

1) ouv rrj [xzjTp't nspnóvra auróti ec ra oiziSia zaftappeu? dYafwuozew zat auv roi 
itarpt ypappara 3 tS a a zety luttpou rtvoę ptaSapiou.

2; Vergl. L. Hahn, Das Unterrichtswesen in Frankreicb, S. 20.
3) Man vergleiche noch aus der spiitesten Periode des Alterthums bei Pseudo- 

lloetius de discipl. scholarium c. 2, ed. Mignę II, p. 1226, D: qui se non norit subici, 
non uoscat se magistrari. Misertim est enim eum fore magistrum qui nunquam se novit 
esse discipuluin sqq.

Wir sehen mithin, wie sich im Gangc der Entwickelung einer- 
seits die Werthschatzung des musischen und gymnastischen Unterrichts 
und seiner Lehrer oder die Ehren der Jugendbildner, andererseits eine 
gewisse Missachtung, Herabwiirdigung und selbst Verhohnung, zumal 
des grammatiseben Betriebs, cinander gegeniiberstehen. Angefangen 
von den Beispielen fiir die Geringschatzung des Lehrstandes aus alterer 
Zeit bis herab zu der sittlichen Verkommenheit, weiche die romischen 
Satiriker in den Lciden und Lastern einzelner Lehrer schildern, treffen 
wir durchwreg auf Beweise von der niedrigen Stellung des Gramma- 
tisten, dessen Lehrobjekt lediglich ais Vorstufe zur musischen Bildung 
seine Geltung hatte. Nur ganz vcreinzelte Stimmen einsichtsvoller 
Autoren wiirdigen den Elementarunterricht im Zusammenhang und ais 
wichtigc Grundlegung zur Bildung uberhaupt, und demgemass auch 
grammatische und rhetorische Uebungen. Denn was ist ehrenvoller, 
hcisst es bei Quintilian, ais das zu lehren was man selbst aufs Beste 
versteht (quid honestius quam docere quod optime scias, Inst. or. XII, 
11, 6). An Contrasten ist auf den verschiedenen Stufen der Ent
wickelung, weiche mit der Nation auch die betreffenden Lehrer hinan- 
und herabgcsticgen sind, kein Mangel. Halten wir uns an dasjenige, 
was zwischen den cinfachen Vorbildern der Erziehung in hcroischer 
Zeit, eines Cheiron, Phoinix u. A. liegt, und der aus abenteuernden 
Griechen, Tiinzern und Mimen gemischtcn Schaar von Rhetoren und 
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lleilkiinstlern, von Astrologen und Prinzenlehrern in der Casarcn- 
zeit, so crgibt sich fiir den verglcichenden und denkenden Menschen 
immerhin ein hóchst belehrendes Culturbild, wenn auch nicht immer 
ein erfreuliches.

Was aber in Betreff der Lehrer die vom Leser hier erwarteten 
Nachweisungen iiber Schulgeld in der alteren Zeit und Besoldungcn 
der vom Staate angestelltcn Jugcndbildner in der spateren Entwick- 
lungsperiodo anbelangt, so diirfte die Antwort auf diese Fragen fiig- 
lich spater bei der Darstellung der Oekonomie des Unterrichts und 
der staatlichen Fiirsorge fur Erziehungsanstalten im dritten Band an- 
gebracht werden. Hier mogę ubrigens noch eine Uebersicht der uns 
bekannt gewordenen Namen fiir die Vertreter sammtlicher Zweige 
des grammatischen und musischenUnterrichtes Platz finden. 
Von der Massc der Berufswissenschaften und damit auch von der 
Mannigfaltigkeit der Nomenclatur fiir die verschiedenen Lehrer, wie 
sie in der Alexandrinischen Periode bereits herangewachsen war, er- 
langt man allerdings eine Vorstellung schon aus der blossen Aufziihlung 
derjenigen, die, von Ptolemaios Physkon aus Alexandria vertricbcn, 
Inseln und Stadtc mit ihrer Lehrthatigkeit erfiilltcn und eine ver- 
meintliche Erneuerung der gesammteu Bildung (avavśo>atę inaiSetaę 
anaar^) herbeifiihrten

Vor Allem ist hier zu bemerken, dass die mcisten Benennungen 
fiir die Lehrer der musischen Kiinste wie fiir diejenigen, weiche die 
gymnastischen Uebungen zu leiten hatten (Band I, S. 263 ff.), auch 
uneigcntlich oder in einem allgcmcincren Sinn gebraucht werden ; oder 
auch es gesellt sich zu einem solchen allgcmeinen Ausdruck cin zweiter 
oder dritter von specieller Bedeutung, auf dass durch ihre Verbindung 
entweder die Doppelheit des Erzichungszweckes oder verschiedcne 
Sciten und Abstufungen in Unterricht und Erziehung bezeichnet 
werden ?).

Der allgemeinste Na me fiir alles Lehrpersonal ist im Grie
chischen uatSeural vśwv, d. h. Erzieher der Jugend uberhaupt3); aus

Nach Athenaios IV, p. 184 C ouz óXifOU{ 3ś zai tpuyaSeuaaj (o IIroXepa?o?) 
r<uv zara tov a3eX<f>óv aurou ścpr]3>]ad';r<i>v śitobjae itXrpetę rac ra z^aous zai itóXet{ azSptuo 
Ypapparizolz <p<Xooótpu)v feu>perp(uv pouatzulz Cuippacpojz •naioorptjiuhi re zai tarpwv zai aXXu>v 
itoXX«Jv rejfziTiuy, oi Sta ró itćve<sSai Stoaazo.oraę a 7]TOaravTO iroXXouę zareazeuatsao 
dv8pa; eXXofiuout.

2_) Wio z. B. bei Libanios II, p. 87 R. rrj ru>v rtouptuo StSa/rJ zai rtatSaia. 
I, p. 678 śptura roi; aot{ uiści itatSetaę śzDelaa zat pouatzrję. Vergi. uberhaupt 
8. 5 f. Band I, 8. 198, Anm. 2.

3) I, S. 284; oben S. 5; Hermann-Stark, S. 294. 
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der Verbindung itatSsotat itept pouatzr)v zat ta iyzozkta bei Plutarchos 
Alex. c. 7 crsieht man, wic nahe das Wort auch dem gewbhnlichen 
StSa^zaZot, d. i. Lehrer uberhaupt, stcht1). Auch die Begriffe fiir die 
Functionen des Kosmeten und des Padotriben (I, 263 ff.) werden im 
allgemeinen Sinn rerwendet, wodurch von selbst das Bcdiirfniss ent- 
steht, ihre untergeordneten Organe oder Gehiilfen durch specielle Be- 
zeichnungen, wie ćwTtzoapr/n;?, Rivale, re3p. Stellvertreter des Kosmeten, 
und u7tozoop^T7]<;, Diener des Kosmeten, zu untcrscheiden2). Die 
8t8a'azaXot, eigentlich dicLehrer uberhaupt, erscheinen aufInscbriften 
abermals untergeordnet und ais besondere Lehrer, z. B. der attischen 
Epheben, unter der Oberaufsicht des Kosmeten, sogar getrennt von 
cpt?vóao<poi, den Vertretcrn des hoheren Unterrichts3). Oder 8t8aazaXo<; 
ist spccicll der Mann, der die Anleitung zum Verstandniss und zum 
richtigen Benehmen bei der Aufnahme in die Mysterien gibt4). Aber 
auch zwoi und selbst drei Lehrernamen werden verbunden, wie schon 
bemerkt, um die vcrschiedenen Abstufungen oder Richtungen des 
Unterrichts nabór zu bezeichnen 5). Nicht anders ergeht es dem latei- 
nischen Worte fiir Lehrer, magister, neben den allgemeinen Benenn- 
ungen dux, rector, comes (azókoo&oę), paedagogus u.a.6); magister 
liberorum et comes7). In Uebertragung auch cultor iuvenum8); 
d orni nu s9).

1) Vergl. auch Hesych. II, p. 881 itouSapirfóę ■natSeur^ę. Pollus IV, 41
8t8aazaXoc, itatSeur^c, ucpi^T^ę, aoętottzo'?, 8tS aszaXtzóę,
Ttat8eurizóę zrX.

2] Vergl. die Erklarung bei Platon De legg. p. 764 D iratSetaę pev ^ouXsrat Xef®tv 
ó vópoc yu [iv aai<ov zat 818 acz aXett»v śitipeXr]Ta? zóspou zat itatSeóaeteę 
apa zat rije repl rauta eitipeXeiaę t«Jv <potrqae<óv te otępi ztX. So wird itat8orpi{3etv 
auch fiir wat8euetv, it a 18 a Ye>feiv u. dgl. gebraucht, vergl. Band I, 264, Anm. 1; Liban* 
IV, p. 660 itat8otpipt»v era toup.óv vp&oc auróv, vom Einfluss des Vaters auf den 
Sohn; aber auch in der spatesten Gracitat, z. B. in den Fabnlae Romanenses ed. Eber- 
hard I, p. 226 pu&otę ta raźvta irat8otpifi<>>v (Aiaoraoę) outo ra? ttuv azpotupevo>v 
aypeuei <pu^a? zrX.

3] Verbandlungen der Wiirzb. Philol. Gesellsch. 1862, S. 23. 25. 48 extr.
4) Dion. Chrysost. or. XII, ed. Dind. I, p. 221 aveu ®vt]tou 8i8a«zaXou zat puata- 

ytofou X<»pt« airanję zrX.
») Plutarchos Aleś, c. 5 rpotpeij zat rtatSaytoYOt zai 8t8aazaXot Xeyópevot zrX. und 

uberhaupt Band I, S. 263, Anm. 2.
ej Vergl. Band I, S. 288, Anm. 2 und oben S. 174; dazu Stellen wie Plaut. 

Pseud. 447 hic doi, hic illist paedagogus.
’) Liyius V, 27.
8) Pers. V, 63, wozu der Schol. bemerkt cultor ait, non cliens, sed cmendator 

vel auditor adolescentium.
9) Petron. I, c. 86; Epiktet. 97, 26. Festus p. 126 ed. O. Muell. s. v. magi- 

Sterare, moderari. Unde magistri non solum doctores artium, sed etiam pagorum,
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Fiir den Unterricht nun im engeren Sinne, d. i. fiir den 
grammatischen, gab es folgende Lehrer und zwar

a) bei den Griechen:

1) oder Ypap.uoctoóiSaazaZoę, derE1 em e n t a r 1 c h re r, 
fur den Unterricht im Lesen und Schreiben und allcnfalls noch im 
Rechnen *).  Fiir Tpagp.aTOi5i8aazaXo<; (wie YP«ppa-rozuęwv S. 187) findct 
sich auch die Wortform YP appo 5i5aazaXt'67;ę, hinliinglich -gc- 
gchiitzt durch den Vers des Timon ypappoStSaazaktSTjy a^aywyotaTO'/ 
C«jovto)V, bei Athen. XIII, 53 p. 588 B. Ueber einen andern ypa,u- 
parsu; oder Schreiber, der zuweilen mit einem UTtoYpappa-rsm; die Gc- 
schiifte der Gymnasiarchcn und der Kosmcten besorgte, vergleicbe 
man Corp. Inscr. No. 279; ferner Haase in Ersch. u. Grub. Encyklop. 
s. v. zaZaćaTpa p. 392, 2, und L. Kayser, Jahrb. der Literatur 1841, 
S. 164.

2) 5u5aazako;, Lehrer, auch im speciellen Sinn eines Sprach- 
lehrers, sowie eines Lehrers der Musenkiinste gegeniibcr dcm gynmi- 
schen. Haufig wird ein umoSióaazako; erwahnt, z. B. bei Cicero ad 
Fam. IX, 18 sella tibi erit in ludo tamquam hypodidascalo proxima; 
auch ais Chorlehrcr2) tritt der Name in Verbindung mit verwandten 
Begriffen, oben S. 6 Anm. 2; Fabuł. Romanens. ed. Eberhard I, 
p. 226 zaOrjY^tTj; zat &3dazaXo;.

3) Yp{zpp.a-izo'c, Lehrer der Grammatik, der zu Sprachstudicn 
wissenschaftlich vorbereitet, also durch die Schule des 
gegangen ist und Sprachkenncr oder auch Sprachphilosoph ist nach 
Art der Sophisten. Der ypappatizó; verbindet sich mit dem tptkokoyoę

societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia omnes hi magis ceteris pos- 
sunt; unde et magistratus, qui per imperia potentiores snnt sqq. Ueber die man- 
nigfache Bedeutung des Wortes magister cf. Salmas. ad Trebell. Poll. Gallieni duo c. 17 
praefecti et magistri offlciorum omnium sqq., ferner Petron. c. 48, ed. Burmannus p. 265. 
Und iiber paedagogus siehe den Ezcurs bei Krause, Gesch. der Erz. S. 398—410.

*) Aber auch diese Benennung flndet sich im allgemeinen Sinne verwendet fiir 
ypappataóę, Schreiber; z. B. bei Ilerodotos, nach Polltix IV, 19 'HpóSoroę pevroi ypap- 
uartori]v t<uv ev Sai tep<nv ■/pquar<w e'pqzev (li, 28)<mi ypauparewę. ’Apiaro<pavqę 

itatCei ev SeapotpopiaCouaatę Xśy<uv (vs. 1103) i; ypappateuc. An. Gr- b P- 32
Ypappaturrijc • ó ra 'irpwra Mcwziot ypappara, p. 87 ypaupart zoo? ■ avti -ou ypap- 
parisrat, ^pappariaraj iś avri tou uitoypatpeię. Wolf, Prolegg. in Horn. 171 iiber 
die Wortform ypappaTtsrqę.

2) Piat. Jon. p. 536, A óppa&ót iraptroXuę e£qprqrat yopeuTuJv tt zai 0i8aazaXu»v 
zai vito5i5aaxaXwv ztX.
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und dcm zprazóę, zur Bezeichnung einer hoheren Stufe des gramma- 
tischen, kritischen und spracbphilosophischen Unterrichts >).

4) der Erklarer, zaih^rpr;;, der Fiihrer, sind allgemci-
nere Ausdriicke, analog dem und den Bcgriffen ojaiyi),
naidaytnyla, aber doch zunachst mit der Beziehung auf den Unter
richt im engeren Sinn 1 2).

1) Vergl. Lehn, De vocabulis cptkók. Ypotpp. zptr. Konigsberg 1838; Grafenhan, 
Gesch. der Philologie I, 338.

2) Bei Henzen, Iuscriptt. Lat. vol. III, p. 186, col. 2 paedagogus zat za9i)Yi)t^{.
Der Ausgangspunkt ist ersichtlich aus Stellen wie Xenoph. Memor. IV, 6, 1 Suozpdrrję 
yap -ouę pev ei3óra{, ti ezastov etyj r<óv ovtiov, evóp.t£e zai to'c aZz.ot; av eę^yetaSat 
8jvaaUat. Plutarch. Thes. 25 vóu«>v StJaczakouę eivat zat ósitm, zai tep<uv e^y^rdę. 
Ueber diese Ausleger des Rechts vergl. Hermann-Stark, Gottesdienstl. Alterth. der Griech. 
S. 5, A. 12; S. 239, A. 12; S. 333, A. 2. Ueber die Erklarer von Merkwtirdigkeiten, 
dienstfertige Fiihrer oder Ciceroni, z. B. ot Aek<puiv e^-pjrat, sieho Bijttiger, Ideen zur 
Archaologie der Malerei S. 299 f. Wie jedoch das bei Diog. Laert. VI, 17 erwahnte 
Werk des Antlsthenes itept ećr,Y^r<uv beschaffen war, wissen wir nicht. Pollus stellt zu- 
sammen 8t?dazako{, itatSeur^ę, ^yeptuv

3) Pollux IV, 41 soętorgę, StSdazakoę, itaiSsj-^ ztk. llesych. s. v. ao®tsr^v • itaaav 
rśyvr]v aotpiav ekeyo',, zat ootptardę touę itept pouatzip o i a tp ip o vtat. s. v. ao- 
tptar^J' ditare(ov, StSdazako;, nawjpyo;. Philostr. I, p. 201 Kays. aotptatai oi oi 
Itakami eita>vóp.aCo'/ 0'3 pó'?ov ruiv p^rópu,v touę uitsptp<uvoimaę te zai kaprtpoóę, akka zai 
ttuv tfikoaótpoiM rouc ,$i»v eupota epp^vejovrat ztk. Vergl. auch Grafenhan, Gesch. der 
Philol. I, S. 127.

*) Vergl. S. 199 Ascon. in Cic. Div. Verr. 14.

5) aoętarijc, Lehrer der Weisheit, der Beredtsamkeit und uber
haupt des hoheren Unterrichts. Der Name kommt in Athen, freilich 
noch unbestimmt, schon scit Solon vor und wird allmalig auf litcra- 
risch und musisch gcbildetc Pcrsonen jeder Art angewendet; auch 
allcrnirt der Gebrauch dieser Benennung mit aocpóę, so dass dic grie
chischen Weisen oo<p'.aTai, die Sophisten ao<px heissen, aber auch dic 
Kunst und die Kiinstler aoepta und aotptatat3).

b) Bei den Romern :

1) magister, ludimagister, der Elementarlehrer, cntspricht dcm 
Ypappartot^;, ypappattuy foóaozakoę der Griechen. Im Allgcmcinen 
bcsorgte er den ganzen Elemcntaruntcrricbt; nur in der spateren 
Periode und in den grosseren Schulen werden cigcnc Schrciblchrer 
(notarii) und Rechcnmeister (calculatores) aufgefiihrt. Abgesehcn von 
der allgemeinen Bedeutung der Benennung magister4), wegen dereń 
gewohnlich der Zusatz ludi oder ludi Iitterarii gefunden wird, finden
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sich ausscr dcm griechischen grammatistcs noch einige umschrcibendc 
Ausdriicke, •welche die Elemcntarlehrer bezeichnen, wic primi magistri, 
magistri ad prima elcmenta, litterarum primi informatores u. a. *)•

2) litteratus, litterator entspricht dem Ypappartzoc; der Griechen, 
wofiir unter den Romern bald auch grammaticus iiblich wurde2). 
Wahrend man beim ludimagister syllabiren lernte, schreibcn und rech- 
nen, ausserdem Sentenzen auswendig lernte, wobei man zur Vorbcrcit- 
ung auch schon auf richtige Aussprache und schonen Vortrag zu 
sehen pflegte, wurde beim litteratus technische Grammatik getrieben, 
Rhetorik und Exegesc der Dichter, dazu declamirt und disputirt, mit 
rhetorischem Zweck, in Riicksicht auf Euphonie und Eleganz der Aus
sprache. Mit allgemeineren Ausdriicken beissen diese Grammatiker 
gelegentlich auch docti, cruditi, pliilologi3). In der alteren Zeit fiel 
natiirlich so ziemlieb der ganze Unterricht in Sprache und Beredtsam
keit einem solchen grammaticus anheim4).

3) professor, fur den liohcrcn Unterricht, mit und ohne Zusatz 
artium, sapientiae etc. Dieser Titel erstreckte sich urspriinglich auf 
Alle, dic irgend eine Kunst oder Wissenschaft fachmassig betrieben 
oder sich zu ihr bekannten5), insbesondere auf die Grammatiker, Rhe- 
toren und Sophisten; wurde aber in der Kaiserzeit die gewohnliche 
Benennung der offentlichen und angestelltcn Lehrer, z. B. der bcsol- 
deten Grammatiker nnd Rhctorcn am Athcnaeum des Kaisers Hadrian. 
Unter Severus traten zum erstenmal auch offcntlichc professores medici 
auf, und unter Constantinus Magnus erlangten alle diese professores 
und Docentcn die Immunitlit.

t) Grafenhan, a. a. O. IV, S. 26.
-j Sueton. de gramm. et rhet. 4, ed. Reiffertch. p. 103: appellatio grammati- 

corurn graeca consaetudine invaluit; sed initio litterati vocabantur. Cornelius quo- 
que Nepos libello, qui distinguit litteratum ab erudito, litteratos vuigo quidem appellari 
ait eos qui diligenter aliquid et acute scienterque possint aut discere aut scribere, eete- 
rum proprie sic appellandos poetarum interpretes, qui a Graecis grammatici no- 
minentur. eosdetn litteratores vccitatos Messala Corvinus in quadam epistoła osten- 
dit sqq. Wower de Polym. p. 15; Bernhardy, Rom. Litt. S. 46. 56. 58.

3) Grafenhan IV, 53.
4) Daher z. B. die Angabe bei Sueton. de grammat. et rhet. 4, ed. Reiffersch. 

p. 104 audiebam etiam, memoria patrum quosdam e grammatici statim ludo 
transisse in forum atque in numerum praestantissimorum patronorum receptos.

5) profiteri, Quintil. XII, 11, 20 si geometrae et musici (sic Halm.) et gramma
tici ceterarumque artium professores omnem suam ritam, quamlibet longa 
fuerit, in singulis artibus consumpserunt sqq.
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Ueber einen vermeintlichen Patron oder Heros aller Grammatisten 
und Schulmeister, nach einer Dcutung Frankes in Dissens Ausgabe 
der Rede des Dcmosthenes fiir den Kranz § 129, den 7pco; zakapmj;, 
oder rjpto; ’Ia?póę nach der Rede von der Truggcsandtschaft § 249, 
vcrgleiche man nunmehr Voemel's Anincrkung zur erstgenanntcn 
Stelle.

Die Namen der Vertreter der musischcn Kiinstc und des musi- 
kalischen Unterrichts glaubten wir passender unten im Abschnitt iiber 
den betreffenden Unterricht anfiihrcn zu konnen.

§ 7.

Dic Schulen oder liiteiTiclilslokalc , ludij.

In Griechenland hiess der Ort, wo eine grossere oder kleincre 
Anzahl Kinder zu Zwecken des Unterrichts um einen Lehrer sich 
vcrsammelte, also unsere Schule, gewohnlich 8t8aaxa/<siov, d. i, Unter- 
richtsraum, Lehrzimmer. Sowohl fiir dic Schulen in Stadtcn wic fiir 
die der Dbrfer war dics die iiblichc Benennung, und zwar, wie schon 
bemerkt, in Hinsicht auf grammatischen und musischcn Unterricht, 
wahrend die Paliistra fiir die Leibesiibungen der Knaben, das Gym- 
nasium aber in der Regcl fiir die gesammte leibliche und geistige 
Ausbildung der Jiinglinge bestimmt war J). Jedoch wird in einzelnen 
seltenen Fallen unter der Benennung 8t8aaxaXsia auch die zakafatpa 
mitverstandcn, wcnn die verscbiedcnen Schulen, die neben und nach 
einander besucht wurden, mit einem allgemeinen Ausdruck kurzweg 
bezeichnet werden, abnlich wie mit 8t8aaxaXci Lehrer aller Art gemeint 
sein konnen1 2). Weiterhin bedeutet dann 8t8aoxaksTov jedes Untcr- 
richtslokal, wie 6t8aaxaktov jeden Gegenstand des Unterrichts3). Nicht 

1) Band I, S. 198, A. 2; S. 237. 251. 263.
2) Demosth. de cor. § 257 epol pL totvjv iratói ra itpoa^xovra 8i3aaxakó~a.

Lukian. Somn. princ. apr. psv ezezaop^y eię ra StóaazaZeta cpotroiv ijSyj rr]v ^ktziav irpóa-
<uv zrk.

3) Suid. s. v. 3i5aazakeiov, ró a/oXeTov 8t8asxakiov 8e, alró ró padrjpa. Heiodot. 
V, 58 oć Sr <I>omxs; ouroi .... śa^ayo^ StSaazakia i; touę 'E/.ż.rpa; zai Sr, zai 
ypappata. H. Steph. s. v. 3tSaaxaXiov, doctrina, disciplina. Isokrat. itrpi a-mS. § 207 
auX7]rpiS«>v S'.3aaxaXeia. Dionys. Halik. ’Ap'/. 'P<op. V1L 9 etę ra StSaęzaZęia rwv óppj- 
Or«Jv. Yergl. auch Becker, Charikles S. 21 ff.
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scltcn wird aber auch durch eine Verbindung 8t8aaxakóia zat itakai- 
crpat, <5t8aazaksia zat -ppaota Eintheilung und Abstufung des Unter- 
ricbts iiberhaupt angedeutet, worauf wiederholt von uns aufmcrksam 
gemacht wurde ').

Demgemass heisst es z. B. von einer grossen Schule der Stadt 
Mykalessos bei Thukydides VII, 29 uai htiiteaoyreę (oi 0pąxe;) śtSaa- 
zaketw rc a i 8 w v, orcep pśyiarov auro-ht zrk. Ebenso wird eine 
spccielle Lokalschule genannt, wie z. B, ein 'Po8wtzov 8tdaaxaksiov, 
im Leben des Aischincs1 2 3), wahrend allerdings in der Regel mit die
sem Worte eine Elementarschule gemeint ist, die zuwcilen auch 
YpzppaTeto^ heisst, oder mit dem vollen Namcn cigcntlich jpappaToStSaa- 
zaksto*  = ludus litterarius Es kann dies auch eine gcwbhnlichc Dorf- 
schulc sein, wie in der oben S. 172 erwabnten Mittheilung des Epikuros 
iiber den Lcbcnsgang des Sophisten Protagoras4), der anfanglich 
Lasttrager war, dann Schreiber, dann Dorfschulmeister (8t8aazetv łv 
ztupij Ttvt fpappata), endlich ein glanzendcr Sophist. Desglcichen ist 
eine solche Schule gemeint, in den Angaben iiber den Vater des be- 
kannten Redncrs Aischines bei Demosthenes de cor. § 129 8i8dazovrt 
ypappata, verglichen mit § 258 rtpo; rto StSaozaksćw Kpoas8psua>v. 
Gclegentlich erfahren wir auch die Schiilerzahl des 8t8aozakstov einer 
kleinen Stadt Astypalaia. Namlich Pausanias erzahlt VI, 9, 3, ein 
Faustkiimpfcr Kleomedcs sei wahnsinnig geworden, weil ihm der Preis 
zu Olympia entgangen war; derselbe habe nach seiner Heimkebr in 
Astypalaia die Schule betreten (StSaozaketip eraardę) und, nach Art 
jenes Simson’s der Hebraer, den Ilauptpfeiler umgestiirzt, welcher die 
Deckc der Schulstube trug, so dass an die sechzig Knaben unter den 
Ruincn begraben wurden. Von einer der altesten Schulen, der auf 
Chios, berichtet Herodotos VI, 27, es soi, ais wahrend des Unterrichts 
{Tcatat ypappara 8t8aaxogśvotai) das Dach einstiirzte, von 120 Knaben 
ein cinziger gerettet worden.

1) Oben S. 6; Orał. Att. edd. BS. II, p. 12 Schol. § 10 śv rio śv3orśp<u oix<»
-o>v 8i3aaxaletiOT zai r<uv Tiakai<jTp<uv. Liban. IV, p. 476. 672. 689; Herodian. II, 5, 9 
się ta itpo'ióvra 3i8aozake'a zai yupMaota zrk.

2) Orat. Att. edd. BS. II, p. 26; Schol. in orat. de falsa leg. § 1.
3) So wird bei Suidas I, p. 1136 ypapparetou durch SiSaazaleiou erklart.
4) Bei Athen. VIII, 50 p. 354, C, nicht 364 wie bei Ussing S. 99 steht.

Wic man sieht, bczeichncte also 8t8aazaketov gleich dem deutschen 
„Sekule® die Sacho im allgcmcinstcn Sinne. Der gewohnlichc 
Schulbesuch und Schulunterricht wird daher, wie an der ange- 
fiihrten Stelle des Demosthenes durch ta zpoa^zovra 8t8aozaketa, so 
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durch die haufige und bekannte Umschreibung mittelst ótStźozakoę be- 
zeichnet, eę 8tóaaza)<O'j und 8i8aozd/.a>v <poirav, wie bei Platon Protag. 
p. 325 E się StSzazaZtou icśpinovT8ę, Lysis p. 208, D aywv się ótdaa- 
zakou, oder in spatcster Zeit bei Libanios IV, p. 390 li. sKspitś ps 
itpóę too SidaazaZou. Auch die pooasia nat5sut<ov desselbcn Autors 
sind ebenso allgemein aufzufassen.

Mit besonderem Intcressc lasst sich im Sprachgcbrauch die Ent
wickelung der Begriffe o/ok^, schola, ludus vcrfolgen bis herab auf 
die conkrete Bedeutung „Schule“; a/obj, otium, Musse, wird friih- 
zeitig iibertragen auf den Begriff Beschaftigung, Studium, tpi^rj, 
ói arp i(3•/; >). Nicht anders ergeht es dcm Worte StarpiP^. Dic 
Entwickelung dieser Bedeutung zeigt am deutlichsten eine Stelle Pla- 
ton’s im Lysis2). Dann bezeicbnet óiaTpi^rj gcradczu den Horsaal, 
das Lehrzimmer3).

*) Aristot. Polit. VII, 1 extr. outs rtdvTa; tou; oizeiou; uire£eX9elv LSeyerat Xófou;' śtćpa; 
T“P ś<stiv ep-fw ayoXij; raura. V. 9 pqreayoXa; pipę aXXou; auXXÓ70u; ÓTOrpenew ayoXa- 
artzouę (otiosos). VI, 5 s. f. Ta’; ayoXaaTtza)TĆpai; zat paXXov suyjpepoóaai; itóXeaw ztX.
H. Steph. Thes. s. v. ayoXq, ipse etiam loeus, in quo oyoWp itoiouvrat rtpó; Tt, sient 
Siarpi^ł). s. v. ayoXd£eiv vacarc; s. v. ayoXid£siv, seholia scribere, commentariis illustrare, 
resp. in der Schule thiitig sein und fur die Schule; ayoXtaarqę, ein Ausleger, Erklarer, 
der Scholion sebreibt. Vergl. zunachst Gótting. Lect. Katalog. 1838, Sommersem. und 
K.Fr. Hermann, Griech. Privat. bearb. von Stark, S. 292, A. 12; 340, A. 6; 361, A. 1.

2) p. 204, A zai ti; q 3iarpi^q; IIaXai<jTpa, eęrj, usuist! <pzo3op>]pev>) • q oi 8ta- 
Tpi^T] Ta rtoXXd śv Xóyoi;. Noeh Appianos yerbindet I, p. 347 Schweiyh. StaTpifH; zai 
icacSeusi;, und Libanios gebraucht noch einmal III, p. 40 R. y<opiov StaTpi^ę. Menahdros 
bei Stob. Serm. 121, 7 itavqfupiv oópiaóv t'.7 eivai tov ypovóv — d‘/Xo;, dyopa, zXeitTai, 
zupeiac, SiaTpt^ai. Demosth. adv. Mid. § 71 ev a-juouaia twc zai Siarpifi^ outu; i8ią. 
Dagegen mit bestimmter Beziehung .auf Unterriohtswesen Plutarch. Dion. 9 śp(3aXeiv 
auT0v ei; 81ocTpt[3dcc śXeu9epiou;. Polyb. XII, 26, ed. Did. p. 525 to~c peipaziot; 
Totę av Tatę 8iaTpt(2at;, ebenda peipaztóu ti ye^ópeuou irapi S t arp i(3 a ; za! tu>v 
uwopv7]paT<ov TcoXuTtpafpoauvaę, in scholasticis ezercitiis lectionumąue curiositate versatus. 
Aeschin. adv. Timarch. § 143 ev icaXa!arpa'.; za! Siarpi^atę. Mark Antonin I, 4 erzahlt, 
er habe gleich seinem Urgrossvater den Brauch beibehalten tó pi, etę Srjpoaia; 8ta- 
Tptjóa; ęoiTijaai, zai tó ayaHotę 3i8aazaXoi; z ar oizou ypqaaa9ai.

3) Plulostr. Vit. Soph. I, p. 226 Kays. -itapqX9e piv fdp et; Tł)v IIoXep<o7o; 
diaTpi(3i;v OTOpaaró; <uv, £uyza9r][iśva>v oi tu>'i ei; tqv azpóaaw aTtrpnjzóriOT ztX. 
Gellius XVII, 20 rursus in diatribam acceptus. Klemens Alexandr. Stroni. V, 9 (ed. 
SŁah. III, p. 76) epast youv alTC7tapyov róv nj^ayópetoy, airtav e^ovra ypa^aa^at ra roo 
nuOayopou aatpuię, eąeka&ipat xiję Siarpi^ę xrX. Fabulae Romanonses ed. Ebeth.
I, p. 274 oi eui vt]v 6iarpi(3^v, sc. s^okaswcot. Demgemass Suid. I, p. 1317 B

o a a tv xtX. II, 2, p. 1009 a^oX^e ou/t ó toko; ev <p G^oldjouai xal Btatp ij3 o u a». i:spi

K.Fr
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Anders ais mit ótarpt^Tj und 0/0X17 vcrha.lt es sich mit <pa>Xeoę 
und TtatóaYwretoy, denn beide Worter haben von Anfang an ort- 
liche Bedeutung, wie das ublichere 8t8aoxaXstov. Das jonisehe (pcokso; 
oder cpo)Xeov, wic dunkcl auch der urspriinglichc ctymologischc Sinn 
sein mag, wird von dcm allgemeinen Begriffc Versteck bei den Lexiko- 
graphen auf dcnjenigcn eines abgesclilossenen Lokals bczogen, wel- 
chcs wcnigstens ncbcnhcr auch zum Unterricht benutzt wurde1). Auch 
TtatSaywysiou wird an einer Stelle des Pollux IV, 19 cbenfalls mit 
8i8aoxaXelov verbunden2). Freilich meint A. Cramer De pucror. educat. 
p. 11 not. 3, rcaiSa/ajyóioy sei ein Raum gcwesen neben dem eigent
lichen Unterrichtssaal, worin die Piidagogen bis zum Schlussc.der 
Lektionen gewartet hatten, um ihre Zoglinge hcim zu geleiten. Er 
schliesst dics aus der einzigen, auch von Pollux angcfiihrten Stelle 
des Dcmosthenes de cor. § 258, wo der jungo Aischines bezcichnet 
wird ais aga tw itarpi rcpdś tw 8t8aoxaXstw zpoae8psu<ov, to peXav 
Tptfiaw xa't Ta (3al)pa xat itat8<XT(i)yeiov xop<uv xtX.
wiewohl es, setzt er hinzu, nach Piat. Lys. p. 223, A scheinen konnte, 
dass dic Piidagogen zum Abholen der Knaben direkt vom Hause

iratSeiav ouSł aurr] i) ev Zóyoię eópouaia zai Statpi^, alk’ ot TtoXXot azuptuę za- 
louaw euzatpiav. Beachtenswerth Pollux IX, 42 et pevrot to 3tSaazaXetov zat 3ta- 
rpt^ zara tip ruiY noXXd>Y ypijstY e&eXetę zaXe'v, opa gs fltdftycat zai ró nap' 
AiG)(tY7j (adv. Timarch. § 170) „zai aeuLVJvópeYOv ev ryj rd>v petpaztujY 3iarpi$7ja eart Se 
zai YÓjioę ’Arrtxóę zara. rujv ęiXoGO<pouYrujY ypacpetę, oy Xo(pozX^ę’Ajx^tzXei3o’j SouYteuę etneY, 

en rtva zara auruiY npoetnujY 3tarpt(Ji]v zaraazsjdaaaftat. Vergl. auch Band I, S.
264 Anin. 1.

J) <pu)Xeóę, <ptoXed und <pu)XeÓY = lustrum, latibulum. Ilesych. (pu)XeÓY • StSacza- 
X«tGY • t[ ou ra O/jpia zotparaf tJ o u yopeóoust zai SiSaazouGiY’ ot 8e ait^XatOY. 
Idid. ą>u>X‘qr/jptoY — schola, Indus; <pu)X7]r^pta, (pu)Xeai*  tujy -&tdsujv zai gjyoSujy otzot. 
Pollux VI, 8 tStto; 5$ rouę tujy $iaoujrujv oizouę cpa>Xigrqpta covóuaCoY. IX, 41 werden 
zusammcngestellt sroai zat ópópot zai arpar^yta zai apyeta zai ypaup-ars^a zai Stóas- 
zaXeia, a zai natSayuiYta zai cpwXeoóę wvóp.aCov. ezdXouY ós ró otSaQzaX£toY 
zai yopÓY, óicóts zai rÓY 3i3aazaXoY ^op^OY zrX. Und bei den Lehrernamen lesen wir 
IV, 41 roóę Se rotourouę, ujGTtep zai rouę <ptXo<sócpQuę, ezaXouY tppoYrtardę, zai ra Stóaa- 
zaXeta oó natSayuiYta {ioyoy zat <pu>Xeouę dXXa zai ©povri3r^pia. Suidas II, 2, 
p. 1534 B ęu)XeÓY’ ró nai3ejr^ptov o Osy ano^ujXtot ot anatScjrot, wo Bernhardy
in der Wortform <pu)Xeóv den Accusativ erkennen wollte. Yergl. auch M. E. Miller, 
Melanges de litter. grecąue etc. Paris 1868, p. 305 <pujXeoi • ra Kai§3ur^pta • o3ev ano- 
<pu>Xiot oi ohtatósurot, und Schol. Odyss. XI, 249. Damach ist Becker'*  Ansicht im Ex- 
curs zur 1. Scene des Charikles „ohne Bezug ist natSayuiYetOY, auch <puxX£Óę genannta, 
wenigstens in Bezug auf <pujXeóę zu berichtigen.

2j eon 3’ eircetY en i rou ypapp-artarou zai ra A^uoGfteYOuc, ra pdHpa GTtoy- 
ytCetY zai ró |ieXav rpiftew zai ró natSayuiYeiOY zopecY*  ró Se natóaTwyetOY zai ót- 
8aazaXe7OY zai <p<oXsÓY e z a X o u y ot n a X a t o i. 

vcrha.lt
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hergekommen sind. Auch K. Fr. Hermann (S. 276, A. 19 der Bc- 
arbcitung von Starty versteht bei Demosthenes unter itatóaytDYStoy den 
Ort wo sich die Piidagogcn wahrend des Unterrichts ihrer Zoglinge 
aufhielten. Dagegen hat Fr. Jacobs obige Stelle des Demosthenes 
also iibersetzt: „Indem du sammt deinem Vater in der Schule dien- 
test, die Dinte einriebst,. die Bankę schcuertest, die Schulstubc 
ausfegtest.“ Ohne Zweifel ganz richtig; wie liesse sich auch bei 
einer so armlichen Winkclschule, wic sie jener Elpidas bielt, dem der 
Vatcr des Aischincs diente ’)> ein umstandlicher Apparat, cigcncs 
Wartezimmer u. dgh voraussctzen? Noch in spater Zeit, zu welcher 
wohl eher an eine solche Einricbtung gedacht werden konnte, wird 
uns bestimmt angegeben, dass bei gewissen Vorlesungcn die Piida- 
gogen bei ihren Zoglingen sassen, die Jiinglinge wiederum an eigenen 
Pliitzen u. s. w.* 2).

9 Cf. Demostli. de cor. § 129.
2) Philostr. Vit. Soph. II, p. 263 Kays. zat śzadqpe&a śszXł]t)evTe{ ot pi1, itaiSeę 

zai ot tt at3 a yw y o t pśsot, ra pstpazta Sś aórot zrk.
3) Yergl. oben S. 146 f. die Erorterungen iiber den proscholus. Du Cange, GIoss.

ad script. med. et inf. latin. s. v. proscholus: antę scholae auditorium erat loeus pro
sę hol ii nomine, ab auditorio ipso velo, tamquam aliquo intergerrino pariete, disseptus.
Ibi pueri conveniebant eius loci praefectum, quem proscholum vocabant, ut admoneren-
tur offlcii sui antequam ad magistrom reducto velo accederent.

4) Yergl. bei Leopold, Koder, p. 20, 3 et proscholio deposui birruin.

Wohl aber ist es nicht nur moglich, sondern sogar hochst wahr- 
scheinlich, dass eine neue Benennung fiir Unterrichtslokal oder viel- 
mehr Vorzimmer eines solchen in spaterer Zeit, namlich proscholium, 
im obigen Sinne A. Cramer s zu verstehen sei3 * * * *). Iliernach verhalt 
sich in der spiiteren Latinitat proscholium zu schola wie rcaióaYarfetOY 
zu 8t§aazaXćtov, und bezeichnet einen fiir die Function des proscholus 
bestimmten Raum, der durch eine Zwischenwand oder einen Vorhang 
von dem eigentlichen Lehrzimmer getrennt war. Darin wurden, wic 
aus den Colloquia scholastica zu erschen ist, Klcidungsstiicke abgelegt8), 
ebenso piidagogische Zurechtwcisungen der Zoglinge beim Kommcn 
und Gehcn vorgenommen und wohl auch klcine Lcktionen und Repc- 
titionen gelegentlich abgehalten. Auch konnten in diesem Lokale die 
Knabenfiihrer das Ende des Unterrichts abwarten, um ihre Zoglinge 
nach Ilause zu geleiten.

Was aber das Padagogium der romischen Grossen in der Kai
serzeit anbelangt, so hat dasselbe mit einem 3ii3aaxaXetov oder 
7<jufslov im alten Sinne (Pollux IV, 19 łxaXoov o i rcaXaiot x?X.) 
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iiberhaupt nichts mehr gcmein. Wenn das Wort auch den Aufent- 
haltsort oder ein Zimmcr der zum Pagendienst erzogencn jungen 
Sklaven und weiterhin diese selbst bezeichnetJ), so diirfte doch die 
Bedeutung Unterrichtslokal u. dgl. seit Nero’s Regierung verloren 
sein 2).

Bei den Romer n ist iibrigens 1 ud us der gewbhnliche Ausdruck 
fiir Schule. Mit der ursprunglichen Bedeutung dieses Wortcs vcrlia.lt 
es sich ganz abnlich wic mit 6taTp'.j37j, a/oXctC$tv. Ob das Wort
ludus, wic ludio, histrio u. a. wirklich von den Etruskern entlehnt 
ist, verscblagt hier nichts; auf jeden Fali hiingt es mit dem Begriffe 
Spiel, Zeitvertrcib, Belustigung durch geistige und korperliche Uebung 
und Erholung enge zusammen, bis es auf den Ort iibertragen wird, 
wohin die Kinder beider Geschlcchtcr zur Unterwcisung geschickt 
wurden. Denkt man an Begriffe wio SiarpifrĄ und a/okł), so braucht 
man eine solche Modification der Wortbedeutung nicht auf eine grelle 
und gezwungene Weise zu erklaren, wie Viele gethan, ais ob die 
Romer den Unterricht der Schule gleichsam ais Spiel betrachtet hatten. 
„Die Schulen selbst hiessen ludi, meint K. Schmidt, Gesch. derPiida- 
gogik I, S. 363, um die Jugend durch den einsehmeicheln- 
den Na men anzulocken, dass die Beschiiftigung mit der Wissen- 
schaft und Kunst ein Spiel des Geistes und der Erholung sei“3). 
Uebrigens war in allen diesen seit dem Eintritt der hellenischen Bil- 
dung ganz nach griechischem Muster umgestalteten oder neuentstan- 
denen Schulen der Grammatiker durchgehends der Vortrag von Ge- 
dichten, die Erlernung der griechischcn Sprache und die miindliche 
Erkliirung griechischer Werke die Mauptaufgabe des Unterrichts.

Natiirlich bedeutet ludus im allgemeinen Sinn auch jede Art 
Schule, wie das griechische óióaazakstoy, also auch die Elemcntarschule 
kurzweg; nur dass in diesem Falle behufs einer besseren Unterschci-

9 Bei Plinius Epp. VII, 27, 13 wollte jedoch Lipsius statt in paedagogio lesen 
e paedag.

2) Cf. Sueton Ner. c. 20. Mehr iiber diese Paedagogiani und Paedagogia puero- 
rum bei Krause, Gesch. d. Erz. S. 351.

3) Nach Forcellini s. v. ludus: metonymice ludus est, in quo corporis aut in-
geuii vires exercentur, ut palaestra et schola; quae, ut ait Festus, in schola, ideo litte—
rarius ludus dicitur, ne tristi aliąiio nomine fugiant pueri suo fungi munere; vel, ut
alii volunt, quia studium litterarum liberalis ingenii ludus sit. Yergl. auch Fest. p. 346
ed. Muell. scholae dictae sunt ex Graeco a vacatione, quod ceteris rebus omissis 
vacare liberalibus studiis pueri debent. Endlich ebenda p. 122, nach Art des bekann- 
ten lucus a non lucendo, die Erklarung: militem Aelius a mollitia zara d-racppaaw dictum 
putat . . . sic ludum di ci mus, in quo mi ni me In di tur.

vcrlia.lt


209

dung gewbhnlich ein Zusatz litterarum ludus, ludus litterarius dabei 
stelit, gleichwie in Ypap;iaTo3i8acxaksiov und ypapjjtatcDy 3i3aaxaXoc 
gegeniiber den einfachen 3t3aaxakstov und 3t3daxaXoę *).  Weiterbin 
aber bedeutet ludus jede Schule, in der Unterricht in irgend einer 
Kunst oder Betriebsamkeit ertheilt wird, wie ludus gladiatorius, ein 
Institut fiir die Ausbildung der Gladiatoren; wozu wiederum speciell 
gehort ludus matutinus, die Morgcnschule der romischcn Thierkampfer * 2). 
Ferner ludus fidicinus, eine Schule fiir Instrumentalmusik. So wird 
dann wiederum, in ccht romischem Sinne, das Treiben der Latini 
rlietores verdammt durch den Ausdruck eines censorischen Ediktcs 
ludus impudentiae fiir eine Rhetorschule3). In den letzten Zeiten 
der Republik bedeutet auch schon das Wort schola unsere Schule, 
z. B. bei Cicero de or. II, 7, 28, woselbst Ellendt zu vergleichen ist. 
Docli war dasselbe Wort, wic auch curia, die spccielleBezcichnung 
fiir ein den Ziinften gehoriges Lokal, worin diese ihre Fcstgelagc 
hieltcn4). Auch ist der bedeutsame Anklang an das altgriechisclie 
AŚa/łj, ungcfahr so viel ais Starpt^', nicht zu unterschatzen. Den Ro- 
mern scheint wenigstens kein Ersatz-Wort fiir Zśo/i) ganz entsprochen 
zu haben, weder schola, noch statio noch taberna5}. So bedeutet 
auch das S. 204 bereits erwahnte ypappaTsioy von Haus aus eine 
Scbreibestube, ein Amtslokal u, dgl., das unter Umstiinden so gut wie 
(pwZeoę ebenfalls zu Versamrnlungen dicncn kann; daher die Zusam- 
menstellung bei Pollux IX, 41 ap/sta zai ypap.p.azeta xai 3t3aaxaAsta, 
a xat itat^ayeiYta xat <pa>Xeouę wvdpa^rjv. Vergleicht man noch die 
auffallende Notiz bei Athen. XII, p. 527, F, Poseidonios habe ron 
den verwcichlichtcn Syrcrn berichtet: toi; 5s ypappatetoti (outok yap 
exaXouv ta xotva tóę otzrjTTjptotc ev8tatT<upevot xtX., 

9 Vergl. S. 200. Plaut. Mercat. vs. 298 hodie ire in ludum occepi litterarium. 
Damach ist auch ein Zusatz wie cjuasi u. dgl. zu wiirdigen, z. B. bei Cicero do or. 
Ili, 9, 35 ex eodem quasi ludo summorum artificum et magistrorum exisse dis- 
cipulos etc.

2) Vergl. Goli, CuJturbilder II, S. 404.
3) Vergl. Cic. de or. III, 24, 94.
4) Vergl. Giiii, a. a. O. I, S. 242; wegen der Bedeutung Wartezimmer auch 

Rlch, Illustr. Wiirterbuch s. v. schola 2.
9 Vergl. Cic. ad Att. XII, 1 ; dazu C. A. Bottiger, Ideen zur Archaologio der 

Malerei, I, S. 297 ff. H. Steph. Thes. s. v. sermocinatio, confabulatio, concilia-
bulum, loeus ubi confabulantur philosophi. Etymol. erklart sogar dSoXe<3^etv durch <pilo- 
ao<ps’.v scil. nugari, argutissime disputare. Vergl. auch Overbeok, Pompeji S. 57. Zu 
Venedig hatte im Mittelalter jede Zunft ihre Briiderschaft mit dem Nameu scuola ais 
religiose Gemeinschaft,

Grasberger, Erziehung etc. II (der mueische Unterricht). 14
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dann gewinnt man die Ueberzeugung, dass Ypapparemy so zicmlicli 
jener romischen schola = curia entspricht. Die Mehrzahl des Wortes 
scholae erhalt dann mit dem Ausgang der Republik bei den Rómern 
die Bedeutung von Declamationen, Vorlesungen iiber ein Thema der 
Morał oder der Geschichte, wie klar zu ersehen ist aus Cicero ist 
also den griechischen bśaat; vergleichbar, die anfanglich den Philosophen 
eigen waren 1 2).

1) Disput. Tuscul. I, 47, 113 solent in scholis proferre sqq. III, 34, 81 se- 
paratim certae scholae sunt de exsilio, de interitu patriae, de servitute sqq.

2) CiceFO Epp. ad Att. IX, 9, 2, und eino Probe ebenda IX, 4.
3) Sueton. de gramm. et rhet. 18 hic initio circa scenam versatus est, dum mi- 

mograplios adiuvat; deinde in pergula docuit sqq. Man sehe die antike Darstellung bei 
Jahn, Abhandl. der sachs. Gesellsch. d. 'Wissensch. V, 4, Taf. 1, 3; auch Rich, Illustr. 
Wdrterb. s. v. Mehr iiber die verscliiedenen pergulae bei Becker-Marąuardt, V, 8. 93, 
Anm. 496.

4) Dionys. Halik. XI, 28 ypapp-arisrou • 3s za 3iSaazaXeta rore ru>v rraiSuiy 
rapt vqv dyopav. Liv. HI, 44 venionti in forum (ibi namque in tabernis litterarum 
ludi erant) sqq.

5) Quaest. Rom. 59 o<}iś iqp£owto ptisSou 8t5dazeiv, zai rtpńtoę tmrnęe ypapparo- 
6i8aazaXsiov Snópmę Kap(3tXioę, dirAeułkpo; Kap[3iXiou rou Ttpairou yapisTi]v ez(3aXov-ot.

Noch eine allgemeine Benennung fiir den Unterrichtsraum, in 
dem irgend eine Wissenschaft oder Kunst gelehrt und geiibt wurde, 
ist das lateinische per gul a, eine Vorhalle oder ein Seitenbau eines 
Gebliudes, der zu verschiedener Hantirung, zu Ausstellungszwccken 
u. dgl. diente. Nach Suetonius hielt der Grammatiker L. Crassitius 
zu den Zeiten des Augustus in einem solchen Vorbau Schule3). Zu 
weit gcht Bernhardy, Rom. Litt. Anm. 26 (3. Bearbeitung), wenn er 
unter den pergulae der Grammatisten durchgehends, wie es scheint, 
„diirftige Dachwohnungen und niedrigo Kammerlein" sich denkt, in 
denen sie gelcbt und auch gelehrt hatten. Die halbrnythische Erzlih- 
lung von der Schule, an welcher der verliebte Decemvir Appius Clau- 
dius voriiberging, und die bei Dionysios zu den 3t8aozaXsict gerechnet, 
bei Livius ais Markt-Bude (taberna) bezeichnet wird4), konnen wir 
hier auf sich beruhen lassen. Jedenfalls war diese Budę eines Lehr- 
meisters eine auf dem romischen Forum interimistisch aufgestellte, 
leicht zu entfernendo Bretterhiitte; gleich daneben konnte von der 
Fleischerbude weg Virginia’s Vater das Messer nehmen, womit er 
seino Tochter erstach. Aus Augustin. Conf. I, 16, wo es vom Schul- 
unterrichte heisst hoc agitur publico in foro, sehen wir, dass auch in 
spateren Zeiten und anderswo auf dieselbe Art Schule gehalten wurde. 
Nach Plutąrchos5) soli ein Freigelassener, Spurius Carvilius mit Namen, 
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die crste derartige Lcscschule in Rom eróffnet haben, und 
zwar zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege. Doch diirfte 
diese Aufzeichnung glcich vielcn anderen nur soviel beweisen, dass 
dieser Name zuerst in weitercn Kreiscn gekannt war, dass es aber 
schon friihcr Schulen zu Rom gab, welchcs damals bereits 200 Jahre 
alte gcschriebene Gesetze hatte. Carvilius repriisentirt also wohl eine 
hohcrc Stufc des literarischcn und rhetorischcn Unterrichts, und nicht 
mehr diejenige der grammatischen Elemente,).

In der Kaiserzeit bogcgnet uns noch die Benennung scholae 
Maenianae, oder kurzweg Maeniana, fur grosse mehrstockigc Schulge- 
biiude zu Augustodunum (Autun, Bourgogne). Uebcr dic friihzeitige 
romische Cultur in dieser gallischcn Stadt berichtct Tacitus in den 
Annalen III, 43, und iiber dic Bliite ihrer Schulen der Rhetor Eume- 
nius* 2). Maenianum bedeutet aber auch den Balkon eines Ilauses; 
dann eine gewisse Reihe von Sitzen eines Theatcrs, scalae Maenianae, 
die von Neueren auch mit den scholae Maenianae verwechselt wor
den sind 3).

Wower, De polymathia p. 33 observata distinctione recte constabit, ut eos, 
de ąuibus Livius, censeamus vere litterarios magistros et nihil praeter primas litteras 
docuisse; Spurium Carviliuin et ipsum ąuidem litteras docuisse, sed a u eta iam arte.

Paneg. VII, 4; Orat. pro instaurandis scholis 3 pulcherrimo oporę et 
studiorum freąuentia celebres et illustres sqq. Vergl. auch Prcuss, Diocletian und seine 
Zeit, S. 62 Anm.

3) Cf. Vitruv. V, 1, 2; Plin. N. II. 35, 10, 113.
14*

Was nun die Einrichtung und Beschaffenheit dieser 
Schulen betrifft, so ist bei den erbrterten Namen, wenigstens fiir dio 
ii!tero Zeit, nicht sofort an wohleingerichtete Unterrichtslokale zu denken. 
Iliiufig darf man unter einer solchen Grammatistcnschule nur einen 
diirftigen Raum oder gar nur eine freie Stiitte verstehen, auf welcher 
die Banko oder Schemel fiir die Schiiler gcstcllt werden konnten; 
wenn uberhaupt der Unterricht nicht geradezu im Freicn und ohne 
alle Yorrichtungen erthcilt wurde, wie z. B. noch heute in vielen 
Gegenden Indiens (S. 143). So meinte denn Krause Gescb. d. Erz. 
S. 43 ganz ernsthaft, dass uns die anmuthige Grotte des Kentauren 
Cheiron auf dem Berge Pelion ais die iii teste hcllenische Er- 
ziehungsanstalt entgegentrete, in welcher d:c ihm anvertrauten 
jungen Helden sowohl durch ihn selbst ais durch seine Gattin und 
Tochter ihre Pflegc, Erziehung und Bildung erhieltcn. Nicht selten 
wurde auf offenen Strasscn und Pliitzen der Unterricht in den An- 
fangsgriinden gegeben, so dass Lehrer und Schiiler auf den nackten 
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Steinen sassen und gelegentlich auch den Platz wechseln mussten, 
welches letztere deshalb auch mit rcepiteuat d. i. umhergehen, wandern, 
bezeichnet wurde1). So heisst es bei Aratos

1) Diog. Laert. X, 4, p, 255 Did. mpiimza aÓTÓv aóv roi itatpt ypappara 3i3daxew 
luitpou ttvoę ptaSapiou

2) II, p. 458 Buhle; Anthol. Gr. XI, 437, ed. Jacobs, Tom. II. p. 444, No. 437 : 
aiajrn Aiótipoy, oę śv -nerpijat xddqTai | rapfapśani itaialv pipa xat dX<pa Xepov.

3) Hierokles ed. Boissonade p. 280; bei Dion Chrysostomos or. XX, ed. Dind. 
J, p. 291 heisst es von derartigem Unterricht: o Te aóX(i>v q 0i8asz<uv aóXeiv touto itotei 
iroXXaxic sit auriję t^{ óSou tó 3ioaaxaXetov ey<ov xal ou8ev aótóv eęiarłjai tó 
itXq8o{ oóóś ó 8óp'j[?oc ru>v TtapióvT<oo Te óp)<oupevoc ópoiioę -q ópp]aToStSaaxaXoc itpóę 
toutiu eaTtv, apeXqaaę tu>v payopev<uv Te xal aitoBoopLiOT xat aXXa itpaTTovT<uv, o Te xt8a- 
piCTrp o te CuiYpacpof ó 8e itavTio'; aęoSpóraTÓy sctim" ol yap t<uv ypappa- 
twv 3iódaxaXoi pera tujv Traió(uv ev ratę óSoię xafli]VTai, xal oó3ev auroic ep- 
itoSiA eartv ev tocootiu rtXqOei tou 3i3aaxeiv ts xa't pavSaveiv. Bei Livius VI, 25 lesen 
wir in einer Schilderung aus Falerii: tabernis apertis proposita omnia in tnedio vidit 
intentosque opiflces suo quem<jue operi et ludos literarum strepere discen- 
tium yocibus. Justin. XXI, 5 novissime (Dionysius) ludi magistrum professus pueros 
in trivio docebat.

4) Horat. Epp. I, 20, 17 hoc quoque te manet, nt pueros elementa docentem | 
occupet estremis in vicis balba Senectus.

Wie Diotimos mich jammert, der Aermste! vor Gargarer Knaben 
Stammelt er ABC, sitzend auf hartem Gestein. 2)

Das Spatgriechischc kennt einen xap.tzi8LÓaaxaXo; d. i. einen niedrigen 
Lehrer, der auf dem Boden sitzend Unterricht ertheilt3). Und ein 
romischer Dichter spricht zu einem Buch Gedichte, das er herausgeben 
will, warnend also: Auch dies wartet deincr, dass einst in entlegencn 
Strassen der Stadt du den Knaben zum ersten Unterricht dienst, wenn 
das stammelnde Greisenalter iiber dich kommt4). Den Humor des 
bezuglichen Gedichts haben freilich die neueren Ausleg.er des Iloraz 
nicht erfasst, wenn sie, wie z. B. Feldbausch, die Stelle so verstehen, 
dass der Dichter seinem Buche, wenn es ein hohe3 Alter erreicht 
habe, die „Einfuhrung in den Schulen*,  natiirlich in Folgę „aller- 
gnadigster landesherrlicher*  Bewilligung, in Aussicht stelle. Der alte 
Wieland, bekanntlich kein Schulmcistcr, iibersetzte doch so brav:

„Auch noch dies 
erwartet dich zuletzt, dass in der Vorstadt, 
in einem abgelegenen Winkel, sich 
ein alter stammelnder Schulmeister deiner 
hemachtigt und, die Ruthe in der Hand, 
dich niithigt seine Knaben in Syntax zu iiben.“
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Konnten die Vorhallen eines Marktringes, ein gedeckter Hofraum, 
eine aufgeschlagene Budę oder eine ahnliche Lokalitat, fiir die Ler- 
nenden vor dem Publikum durch einige Bretter oder durch zeltartig 
aufgeschlagene Tiicher abgeschlossen, benutzt werden, so waren die 
ausseren Verhaltnisse schon ziemlich giinstig zu nennen fiir Abhaltung 
des Elementarunterrichts ohne eigentliches Schullokal, wenn auch grosse 
Mangelhaftigkeit und mancher Gram des Lehrers daliinter sich verbarg ’). 
Konnte er sich doch bei so offentlichem Schulhalten nicht einmal dcr- 
jenigen zudringlichen Menschen erwehren, die durch Stehenbleiben 
den Unterricht storten oder gar an demselben ais Hospitanten Theil 
zu nehmen suchten. Aus der Darstellung auf einem Wandgemalde 
(0. John, Abh. d. sachs. Ges. d. W. 1870, S. 290) wird uns der ganze Jam- 
mer einer solchen Schule deutlich genug; zumal wenn man bedenkt, 
dass auch die Alten aus dem ausseren Eindruck und der 
Umgebung einer solchen Anstalt auf das Innere zu schliessen ge- 
neigt waren1 2). Formliche Lehrsiile lassen sich bei dem durchgangig 
armseligen Stand des Yolksunterrichts im Alterthume nirgends erwar- 
ten. Erst fiir die hoheren Stufen des Unterrichts werden auch an- 
standig eingerichtete und schon geschmiickte Lokale nachwcisbar. Nach 
Athenaios VIII, 41, p. 348, D hatte ein Musiklehrcr Stratonikos in 
seiner Schule Bilder der neun Musen und ein Bild des Apollon, und 
da er nur zwei Schuler hatte, so erwiederte er auf die Frage wie 
viele Schuler er habe: Mit den Gottern sind es zwolf. Bilderschmuck 
in den Palasten wie in den gewbhnlichen Schulen bezeugen auch die 
Scholiasten gelegentlich3).

1) S. Augustin. Confess. I, 13: At enim vela pendent liminibus grammaticarum 
scholarum; sed non illa magis honorem secreti ąuam tegumentum erroris signiflcant.

2) Cf. Cic. de natura decr. II, 5, 15: ut si quis in domum aliąuam aut in 
gymnasium aut in forum venerit, quum videat omnium rerum rationem, modum, dis— 
ciplinam, non possit ea sine caussa fleri iudicare, sed esse aliąuem intellegat qui prae- 
sit et cui pareatur sqq.

3) Orat. Att. edd. BS. II, p. 12, § 10 óri ayakparta waitep zat vatazapia, ev
ruj śv3orep<u o”zu> to7v 51? aaz akei u> v xal r<Sv uaXa tarp d> v, Mouauhi zai Eppou zai 
'HpazZeouf ezei 8e ea<o airezetro uSoip, iva pq rt{ Supijar; rólv irai8a>v. itposTOtoupe-mi Se 
Sttpjjy emqpyovro zai ezei eauj ijypeiouvro per’ aZWjlaw. Lukian. bis accus. 8 are $uv(ov 
(<» ‘Eppij) aórotę ra itoXXa zai $uvStarpi|3<i>v ev.re qupvaaiotc zai ayopą zrX. Ueber
Hermes in der Palastra vergl. I, 254; dazu K. O. Muller, Kunstarchaolog. Werke, Berlin, 
Ca!vary I, S. 60; II, S. 142.

Auf der Hohe der Entwickelung des Hellenischen hatte so ziem
lich jedes Gymnasium ein Heiligthum der Musen. Die Gymnasien 
ais hochste geistige Bildungsanstalten hatten eben von da an ihre 
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Bedeutung nicht mehr in der urspriinglichcn Vcrbindung mit den gram- 
matischen und musikalischcn Knabenschulen, sondern in dcm freicn 
Anschlusse philosophischcr Lehrgruppcn und Genossenschaften an 
Hallen, Exedren, Heiligthiimer in und ausscrbalb dcrsclbcnDie 
Horsale der Philosophen waren mit den Altaren und Bildcrn der 
Musen geschmiickt; das Haupt der Schule vcrwaltete zuglcich das 
Amt eines Priesters der Musen oder derjenigen Gottheit, der das 
Gymnasium geweiht war und dereń Heiligthum nicht selten den Kern 
bildete, um den sich wcitere Gebaudc wic eine Schale herumlegtcn2). 
Innerhalb der Palastra des athcnischen Lykeion stand ein Tcmpel des 
Apollon Lykcios; und die Statuę des Gottes, die ihn ruhend an eine 
Siiule gelehnt, die Linke iiber’s Haupt gelegt, in der Rcchten den 
Bogen haltend, darstelltc, konnte bei geoffneten Thiircn von dcm 
Uebungssaal aus gesehen werden3). So waren in den Ballhausern der 
alten Mexikancr die Bilder der bcidcn Gotter des Spiels aufgestellt; 
der Sieger hatte demjenigen von ihnen zu opfern, der ihn bcgiinstigt 
hatte. Ehe das Ilaus in Gebrauch genommen werden konnte, musste 
es dic Weihe durch den Priester crhaltcn. Der Ausgang des Spiels 
wurde ais eine Art Gottesurtheil betrachtet4).

Ausserdcm fanden noch die Bildsaulen der Stiftcr einer solchen 
Anstalt oder cinzelner beriihmten Lehrer eine Stelle und die Auszeicb- 
nung von Herocn. In einem neuaufgefundcnen Dekrete aus Aphro- 
disias heisst es, man habe beschlossen dcm Dichtcr Julius Longianus 
Erzbilder im Heiligthum der Musen und im Gymnasium der Ephcben 
neben dem alten Herodotos aufzustellen!). Bei den besonders elegant 
ausgestatteten und von geraumigen Gartenanlagen umgebenen Philo- 
sophenschulen Athens werden auch einmal kleine Hiittcn und Garten- 
hauschcn erwahnt, die ais Schiilerwohnungen in der Nahe des Hbr- 
saals und Lehrstuhles Polemon’s, des Nachfolgcrs von Xenokratcs, 
crrichtet waren 6).

9 Slark zu K. Fr. Hermann, Griech. Privatalt. S. 209.
J) Chr. Petersen, Das Gymnasium der Griechen nacli seiner baulichen Einrich- 

tung, S. 15.
3) Petersen, ebenda S. 16.
*) Theod. 'Waitz, Antliropologie der Naturvolker, IV, S. 122.
5) Vergl. Philol. Anz. III, S. 236 ćv r<J yupaciu) r«iv itapa róv irakatóo

'Ilpóóoroo xrl. Ferner wird angegeben, dass man fiir die Werke des Genannten die 
bffentliche Aufstellung in der dortigen Bibliothek genehmigt habe, iva zai ćv rouroię oi 
vśot iratSeóoiorat roo auroo rportoo, ov zai roi{ rujo Tcakatuio ajyypap.[iaatv.

6J Diogen. Laert. IV, 3, 19 eo rui z^rau, rtap’ oo oi p.a8t]rai p.tzpa zakucia 
W>i7]oauevoi zarmzouo itkijsioo rou pouasioo zai rf(ę e^eSpaę. Ueber za'/.ó3jj rergleiche man
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In Betreff der Solonischen Bestimmung iiber das Betreten der 
Schulstubcn (I, 216) ist hier zu bemerken, dass dieselbe jedenfalls 
in der spateren Zeit ausser Acht gelassen sein diirfte, da beispielsweise 
der Schwatzer, wie ibn Theopbrastos cbarakterisirt, auch zu den Leh- 
rern eindringt und den Unterricht stort1).

die Anmerkung zu Didofs Ansgabe der Anthol. Gr, Tom. I, p, 441 s. f. und p. 316, 
No. 222.

1) Goli, Culturbilder, Bd. I, S. 411 im Nachtrag.
2) P. non Bohlcn, Altes Indien II, 155.
3) L. Hahn, Das Unterrichtswesen in Frankr. S. 59.
4) Philostr. Vit. Sopli, ed. Kayn. I, p. 221 Siekśye-o Sśairó p.evro5 9póvou 

$uv a(3po’->)tt, ora o i ó p 9 ó ; oiskeyero, ems*poęijv re eiyev ó Xóyo{ zai eppurro. Ibid, 
p. 230 wird von einem andern Docenten berichtet, er habe sich im hiichsten Eifer vom 
Stuhl erhoben, a-iairijSdy tou 9póvou itepi raę azpaę r«iv óitofteoeioy. S. Augustin. 
de serin. Dom. in monte lib. I. p. ińit. Sed en s autem docet, quod pertinet ad digni- 
tatem magisterii. Aur. Prudent. in Pass. Cassian. (trapi aretp. IX, vs. 21 sq.) praefuerat 
studiis puerilibus ct grege multo | septus magister literarum sederat. Vergl. auch 
Wower de Polym. p. 30 sq. Sueton. de gramm. et rhet. 90, p. 126 ed. Reiffersch. C- 
Albucius Silus . . . . ex eo clarus propria auditoria instituit, solitus proposita contro- 
versia sedens incipere et calore demum provectns consurgere ac perorare, de- 
clamare autem genere yario sqq.

Je nach der besseren oder geringeren Einrichtung der Unter- 
richtsraumo befanden sich darin die nothigen Bankę fiir die Schuler 
und ein Stuhl fur den Lehrer, oder es mangelte selbst an dieser ein- 
fachen Ausstattung; wie wenn im volkreichen Indien die Knaben im 
Sande um ihren Lehrer herumsitzen 2) und durch Zeichnen in den Sand 
die Bucbstaben crlernen. Noch bis in dic neucste Zeit gab es bei 
unsern naehsten Nachbarn, in Frankreicb, gewisse Schulen, dereń 
Schuler nach altem Brauch und sogar nach dem Wortlaut der Statuten 
in den Lehrstunden auf der Erde sitzen mussten, „damit ihnen jede 
Veranlassung zum Stolz benommen wiirde“3). In den tiirkischen 
Primarschulen sitzen die Knaben ebenfalls nach altem Brauche mit 
iibereinander geschlagenen Beinen auf Strohmatten, oder vielmehr sie 
hocken darauf. Es begegnen uns gelegentliche Angaben aus dem 
helleniscben wic aus dem rómischcn Alterthum, wonach die Lehrer 
nicht bios sitz.end, sondern auch stehend Unterricht ertheilten. 
Wenigstens wird es ais Eigenthumlichkcit cinzelner spateren Sophisten 
und Rcdekunstlcr der athcnischen Anstaltcn ausdriicklich hervorgc- 
hoben, dass sic aufrccht stehend vorgetragen hatten. Im Uebrigen 
scheint jedoch fur gewbhnlich das Sitzen des Lehrenden fiir 
angemessener und wurdcvoller erachtet worden zu sein4}.
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In der Regel sass also der Knabenlehrer auf einem erhohten 
Stuhl, wenn auch nicht so hoch wie ein Lehrer der bedeutendercn 
Unterrichtsanstalten. Doch ist bei einer von H. Nissen im Hermes 
I, 147 mitgetheilten Grabschrift eines Schulmeistcrs in Capua ein in 
Ilochrelief ausgehauener alterer Mann zu erkennen, auf einem erhohten 
Throne sitzend, zu seiner Rechten ein Knabe, zur Linken ein Madchen, 
der laut der Inschrift magister ludi litterarii war. In dem Lehnsessel 
iibrigens, der bei musischen Lehrern und bei dem Unterricht in der 
dichtcrischen Lektiire auf Abbildungen zu erkennen ist, liegt vielleicht 
eine Andeutung des besonderen Werthes, der gerade auf diesen bil- 
dendsten Theil des Unterrichts gelegt ward. Ein solcher ist z. B. 
dem Linos ais Lehrer des Musaios gegeben auf einer Schalc1). — 
Wie dann der Schuler vortritt, um seine Lektion aufzusagen, schildert 
uns Libanios2. Daher riihrcn die Namcn cathedrarii magistri bei 
Ausonius, Apollinaris Sidonius u. A. Jedoch ist mit diesen Schul- 
mcistern nicht zu vervvechscln eine andere Art cathedrarii, worunter 
Arctalogen und Spassmacher verstanden werden3). Auch die sellae 
grammalicorum sind oft genannt, gelegentlich wird auch ein niederer 
Sitz des Unterlehrers, der neben der cathedra des Hauptlehrers steht, 
sella geheissen 4). Fiir Schulbehorden galt der Stuhl ebenso gut wic 
der Stab (S. 100) ais Abzeichen der Autoritłit; auch anderswo erkennt 
man daran den Vorsitzenden einer Versammlung oder Feicrlichkeit, 
so die Agonotheten auf panathenaischcn Preisvasen5).

1) Vergl. Ad. Michaelis, Archaol. Zeit. 1873, S. 5, b.
2) IV, p. 868 Reisk. iSpurat pev ó oi3aazaXoę i<f utJiqXou rivoę, waitep oi

6t aarai, <po(3epóc, raę otppuę, $upóv ćp<pavtC<uv, oóSev eipqvaiov irpo3eixvńę • Set ożj
tóv \śov irpoaićvai Tpśpovra zai a'jvearaXpevov, •roizJKrp Ttou]aóps';ov t»]v emSeiJw, <Jv eupev, 
iuv auve97]ze, eitl rourotę. zdv ęauX«»c aurcu tJ ta ue7tpaypśva, ayaiiazT^aetę, Xot-
Sopiai, itlijYat, itepl tou peXXovroę aicetXai zrX.

3) Vergl. 7i. Fr. Hermann, Gr. Privatalt. § 54, S. 443, Anm. 21 der Bearbeit- 
ung von Stark.

4) Cic. Epp. ad Fam. IX, 18 extr. sella tibi orit in ludo tamquam hypodidas- 
calo proxima. Eam pulyinus sequetur.

5) Vcrgl. z. B. bei Ryulez, Memoir. de 1’Acad. de Bruxelles, 1843, XVI, p. 7.

6) supina, bei Plin. N. H. XVI, 68, 174 supinarnm in delioias cathedrarum 
aptissimae sqq. longa bei Iurenal. IX, 52; Abbildung bei Rich, s. v. No. 2.

Die rómische cathedra war ein Stuhl mit langern und tiefem 
Sitz 6J. Auch der Padotribe, welcher sitzend die Uebungen in der 
Palastra leitet und lehrt, findet sich so dargcstellt. Anders war der 
OpoSoc, Katheder oder eigcntliche Professorenstuhl, in der Zeit des 
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Verfalls vorzugsweise sterilis cathedra1). Von Diogenes Laertios wird 
auch berichtet, Aristoteles habe dann, ais die Zahl seiner Zuhorer 
sich crheblich vermehrt hatte, angefangen sitzend vorzutragen 2), wobei 
aus dem Zusammenhang der Worte deutlich hervorgeht, dass sie nicht 
etwa so zu verstehen sind, ais ob Aristoteles jedesmal erst nach Be- 
ginn des Vortrages sich gesetzt hatte. Das Gedrange der Horer um 
den Lehrstuhl des Philosophen Zenon schildert ebenfalls Diogenes3 *). 
Zenon sasś also nicht auf dem f)póvo;, sondern auf einem pśOpov oder 
subsellium. Es ist dies aber die Benennung der niedrigen Schul- 
bankę oder Schemel fiir Schiiler und iiberhaupt Zuhorer, wie solche 
Erwachsene und Knaben benutzten, und wie sie schon bei Platon in 
der wiederholt angefiihrten Stelle *)  erwahnt werden. Da jedoch die 
einschlagigen Worte Platon’s eine sehr verschiedene Auslegung erfah- 
ren haben, so glaubcn wir hier auf die Beschreibung dieser kleinen 
Schulbanke etwas naher eingehen zu sollen.

1) Iuven. VII, 203 poenituit multos vanae sterilisqne cathedrae; Mart. Epigr. I, 
77, 15 circum pulpita nostra ( et steriles cathedras sqq.

2) V, 1, 3 erteiSr) Se itXeiouę eywo^ro ijSrj, zai eza9iaev eimuy aiaypóy ai<ondv, 
Eevozparł]v S’ eav Xśyeiv.

3) VII, 1, 14, p. 162 Did. e£ezXvve Se <pasi zat ró ra>XAł]p.i<u3eę, <uę en azpou 
xa8i£e<i$ai rou (3 d 8-p o u, zep8awu>v ró yo5v erepov pepoc ryj? ś^o^k^aecoę.

Protag. c. 15, p. 325 E napart^eaaw aórotę enl a8pa>v
itoiłjT<uv afałtay noiqpara zrX.

5) Nam quomodo in subselliis carmina recitanda proponi possent ? 
sed tabuias albas (sc. esse puto), in quibus magister versus, qui discendi erant, 
pueris inscribebat, quorum maxima pars haud dubie libris carebat; albas, quia ex De- 
mostli. p. cor. § 258 discimus, nigro stilo, carbone cpinor (r<p peXowt) inscribi solitum 
fuisse. Eodem quoque Demosth. loco ra [3a&pa, quao Aeschines puer spongio abstersisse 
dicitur, multo aptius pro tabulis einsmodi, qnae in scholis constitutae erant, quam pro 
subselliis accipiuntur.

6) Wie p. 315 C 'Inntav róv ’HXeiov, za&qp.evov ev rep zar avrizpó npoarióo) ev 
dpóv<n‘ nepl aóróv S’ ęzadłjyro en i (3d&p«>v 'Epojtpa^óę re zrX. und p. 317 E

Es hat namlich Johannes Classen in der Abhandlung Dc gram- 
maticae graecae primordiis, Bonn 1829, p. 24 not. die Bebauptung 
aufgestellt, jcne paOpa der Platonischen Stelle diirften nicht, in Ucber- 
cinstimmung mit Heindorf und mit dem gewbhnlichen Sprachgebrauch, 
ais subscllia scholastica verstandcn werden, sondern ais weisse T afeln, 
worauf der Lehrer den Knaben, denen grbsstentheils die Texte fchlten, 
dic Vcrsc anschrieb, welche ais Pensum crlernt werden sollten5). 
Dagegen bemerkte schon Adolph Cramer, De educat. pueror. ap. 
Athen. 1833, p. 24, not. 2, dass ja auch an anderen Stellen desselben 
Platonischen Dialogs die unzweideutig ais Subscllien erschcinen•>). 
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Classen unterlicss cs anzugcben, ob er itapart&eaoiv łiti t<uv ^ahpu>v 
oder erct twv [3a&pa)v (mp-ptuazew verbinden wólltc. Im crsten Fali 
wiirde man aber eher cin Verbum wic „anschreiben“ crwarten, sonst 
hiesse cs ja doch „Geschriebenes vorlcgen“; im andern Fali miisstc 
sz (o’ko) t<uv Pabpw^ (sc. psypapps^a) cwaytpwazeŁY vcrstandcn werden. 
Aber sowohl dic Etymologie von [3a&pov wie der Artikel twv striiuben 
sich gegen solche Deutung; vielmehr ist zu denken: auToię litt tójv 
P<ź&pa>v (sc. za&7ipśvoi?, cf. p. 317, E) aya^tpceazew, d. h. sie legen 
ihnen in der Schule zum Lesen vor etc.1).

Was ferner dic von Classen angefiihrte Stelle aus Dcmostbcncs 
betrifft, so unterstutzt dieselbe keineswegs seine Auslcgung der Pla- 
tonischen, sondern widerlegt sic vielmehr gcradczu. In der Redo fiir 
den Kranz § 258 kann wortlich und ohne Zwang nur eine schimpf- 
liche Reinigung der Schulstube und der Bankę durch den dienenden 
Aischines verstanden werden. Die Scliwarze (tó pślav) ist auch keine 
Kohle, sondern Tinte, und Tpi'fiu>v geht demnach auf das Berciten der 
Tinte durch Verreiben der erforderlichcn trockcncn und fliissigen 
Substanzen. Ueber die Tinte bei den Alten verglciche man ubrigens 
O. Jahn's Commentar zu Persius Satircn S. 145 f. nebst den Scholien 
daselbst. Mit Recht bat auch Voemel in seiner kritiseben Ausgabc 
der Rede fiir den Kranz die Stelle einfach iibersetzt: atramentum 
terens et subsellia spongiis detergens, ohne der Ansicht Classen's Er- 
wahnung zu thun.

Wohl aber stellte Adolph Cramer a. a. O. eine andere Erkliirung 
der Stelle im Protagoras auf, wonach die flaftpa stufenartig ange- 
bracht waren, so dass dic hoher stebenden Bankę fiir dic niedrigeren, 
also fiir die tiefer Sitzcnden zum Anschreiben gedient hatten2). 
Dagegen ist einzuwenden, dass eine derartige complicirte Einrichtung, 
die an unsere Pultc erinnern wiirde3), weder zu der bescheidcncn

xat auroi tb avttXa[3óp6W. t<uv pd&po>v xal x<uv xXt'2w'< xaTsa'ze'jdCopsv itapa tóv 
‘Iimay*  exei yap 'icpouTnjpye ra [Sd&pa xt1.

Vergl. auch Plutarchos opp. mor. 796; Lukian. Vit. auct. 1 su p.sv Stari^ei 
ta (3 a ftp a xat itapasx€jaCs tov tÓtcov rorę acpixvou|ievotc. Etymol. Magn. |3d$pov S7]p.atvei 
xa’t to ibid. 185, 48 pa9pov, "8^p.a, 7) (Sasie tou av-
SpidNTOC. ex pd»pu>v = funditus; II. Steph. Thes. (3dU>pov, gradus, scala, gradus scalari 
similitudine; item sedes, scamnum, subsellium.

2) Discipuli assidebant in bathris, quae gradu um instar constructa fuisse 
credo, ut altiora iis, qui in inferioribus sederent, pro tabulis essent,

3) Freilich nicht an die einsitzigen Pulte mit auf- und niederzuschraubender 
Yorlage und bequemem Riicksitz, um den Schuler mbglichst zu isoliren, weiche die 
neuere Padagogik mit der Parole „Keine Schulbanke mehr!“ so eifrig empflehlt.
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Lokalitiit einer alten Leseschule, noch zu der Bedeutung von ^dbpov, 
noch endlich zu den erhaltenen Abbildungcn dieser Gegenstiindc 
stimmen wiirde. Die Subscllien waren eben keine Bankę mit Rucklehnc ’), 
sondern hochst cinfache und versetzbare Schcmel oder Bankę, 
die sich auch nicht mit einer Verwendung im Sinne A. Cramer's ver- 
tragen. Man konnte hochstens noch mit Goli (a. a. O. im Nachtrag) 
cinfach stufenartig ansteigende Bankę annehmen. Allein diese An- 
nahme passt weder zu den obigen Stellcn Platon’s, noch zu derjenigen 
im Demosthenes, an welcher ja eine ganz armliche Winkelschulo bc- 
zeiebnet ist; dieselbe ware am allerwenigstcn im Stande eine so stark 
modificirte Bedeutung fiir die (3a0pa zu.erwcisen.

In seiner Schilderung der guten alten Zeit sagt Lydus bei Plau- 
tus Bacch. 432 sqq. Cincticulo praecinctus in sella apud magistrum 
adsideres: ibi librum cum legeres, si unam peccavisscs syllabam sqq. 
Welche Haltung die Schuler beimLescn und Schreiben einzunehmen 
pflegten, ersieht man deutlich aus der Schulscene auf einem Wand- 
gemalde* 2). „Vor den Saulen eines Porticus sitzen drei Knaben mit 
langcn Haaren (cirrati), der erste ganz in einen rSthlichen Mantel cin- 
gchiillt, der zwcite in eine griinc, der dritte in eine rothe langarmcligc 
Tunica geklcidet. Auf ihreni Schoose liegen aufgcschlagcne Rollcn, 
welche sie mit beiden Handen angefasst halten. Die Art, wie sie 
sitzen, wie sic die Fiisse stellen und die Armc halten, erinnert an die 
strengen Vorschriften, durch welche in den Schulen aufWahrung des 
Anstandes gehalten wurde“ (vgl. Band I, S. 270). Die Art dieRollc 
auf den Knieen zu halten zum Schreiben wie zum Lesen, war ge- 
wohnlich, wie es ein ungenannterDichter gewissermassen sprichwort- 
lich sagt

1) Vergl. lłich, s. v. subsell. und s. v. cathedra 2) mit Lehne.
2) Bei O. Jahn, Darstellungen des Ilandwerks, Bd. V der Abh. der sachs. Ge

sellsch. d. Wiss. 1870, S. 289.
s) O. Jahn, ebenda 8. 290 fi. mit mehrfachen Belegen fiir die obige Darstellung,

zat jap ots irpwTtaroy sptoT; ezi 8śXtov Idłjza youvaat3).
So heisst es denn auch in den Colloquia scholastica (vergl. oben 

S. 148 f.): locum mihi datę; meum scamnum, scamillum (uitOTtóStoy), 
sella. densa te (auyayś as), illuc accedite. meus loeus est. ego prae- 
occupavi. Und in ]iócking's Ausgabe der Interprctamenta Dosithei 
Magistri p. 91 gleichfalls vom Eintreffen in der Schule:

itpurrov 
aa^ajopai 
ró-, 5i5dszaXov, 
ót ejie

pnmum 
saluto 
magistrum, 
qui me
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d^retSKaaaro. resaluta-rit.
yaTpe StSdazaZe! ave magister!
yatpere aveto condiscipuli
paftipat discipuli

condiscipuli,
TÓK0V locum
ep.oi mihi
5óre datę
ep.óv. meum.
pa&poy. scamnum.
UH0kÓ5’QV. scamellum.
3«ppoę. sella.
aÓYayt as. densa te.
ezet 'TCpooytopstrs. illuc accedite.
spóę Toiroę eartv. meus loeus est.
syw 7cpoxareXapov. ego praeoccupavi.

Diese Schemel waren also geeignet zum Hinstellen und konnten 
unter Umstanden naher zusammengeriickt werden, und zwar von den 
Schiilern selbst. Sie hatten ubrigens in ihrer Einfachheit ebenso gut 
ihre symbolische Geltung ais Abzeichen hellenischer Bildung, 
wie die Lehrkanzel selbst oder wie auf Kunstdenkmalern z. B. eine 
Schriftrolle die Bildung des Jiinglings, eine Cither die des Madchens 
anzudeuten pflegt1). So erwahnt Mark Antonin I, 6, er danke dem 
Diognotos unter anderm zat to azipitodo; zat <5opaę sraSup^aat, 
zai oaa TOtauta riję 'E/Aijytzrję ayaiYłp; s/ój.sva. Freilich konnte damit 
auch allgemein die diatetische Bedeutung des einfachen Feldstuhles 
fazóiKou;, axtjiitó5tov) bezeichnct sein in Bezug auf die Ruhe des 
Studirenden. Doch berichtet auch Libanios von sich selbst, er habe 
auf einem Feldstuhl einmal Vortrag gehalten2).

Mit dem Begriffe „Sitzen" vcrbindct sich bei den Alten sofort 
der weitere „Zuhorer" oder „Schiiler sein" 3). Wenig Subsellien be- 
deutete demgemass so viel ais wenig Schiiler. Darum lautet ein bos-

9 Yergl. O. Jahn, a. a. O. Seite 291.
2) Liban. I, p. 96 R. im oś tou aziprtoSoę rui 8t3aazaXei<u zrX. Bei Polluz 

VI, 9 werden die azipitoSeę mit zktvai und zXtvt3ia znsammengestellt, wie die (3d9pa bei 
Piat. Protag. p. 317, E dratXa{3 operat Tor; pźOpoio zat twv zkwtuz. Vergl. auch Xenóph. 
Memor. II, 1, 30 zat rat zXevaę zat ra uirdfSa9pa ratę zXtvat{ TtapaazeoaCett. Dagegen 
wird bei llesychios und Suidas s. v. der azipTOuę durch zpaj3^aTO{ = lectus humilis, 
torus, orklart; vergl, Pollus X, 35; dazu die Nachweisung bei Hermann-Stark S. 145, 
Anm. 5. Ein Ausdruck fiir Fleiss und Ausdauer war habitare in subselliis, cf. Cicero de 
or. I, 62, 264.

3) Cf. Seneca Ep. 49, 2 modo apud Sotionem philosophum puer sed i; modo 
caussas agere coepi. 
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haftes Epigramm der griechischen Anthologie auf den Rhetor Aristeides, 
er habe verfiigt iiber sieben Schuler, vier Wandę und drci Subscllien ')■ 
Auch erfahren wir bei Gelegenheit, dass in den romischen Schulen 
die Schiiler sassen, wenn sie Geschriebenes lasen, dagegen beim 
Aufsagen oder beim Declamiren stan den1 2). Dass die Horer iiber- 
haupt und auch die Schuler der oberen Curse von diesen ihren Sitzen 
sich erhoben, wenn sie dem Vortragcndcn, bezichungsweisc dcm eigenen 
Mitschiiler Beifall spenden wollten, erfahren wir zunlichst aus Quin- 
tilian II, 2, 12, der dies ais einen Unfug beklagt: Jetzt ist man gc- 
neigt und gleich bei der Iland, bei jedem Satzschluss (clausula) nicht 
nur beifallig sich zu erheben (ossurgere), sondern sogar seinen Platz 
zu verlassen (cscurrere) und unter unanstiindigem Aufspringcn Beifall 
zu rufen (cum indecora csultationc conclamare). Diese Gefalligkeit 
erweist man sich wechselseitig, und darauf beruht das Schicksal eines 
Uebungsvortragcs (declamatio). — Aus dieser Andeutung Quintilian’s 
ist sicher auch die Erkliirung zu holen fiir eine schwicrigc Stelle des 
Persius, wenn es in dessen erster Satirc, Vs. 81 heisst: Wolier riihrt 
er denn, dieser schmahliche Braucli, dass Menschen wic Trossulus 
beifallig in jeder Bank emporspringen?3 4)

1) Anthol. Pal. Append. 385 Xa!psr 'AptatetSoo rou p^ropoę ima paffojtat | res- 
aapeę ot Totyot zat rpia autpekta.

2J Nachweis bei O. Jahn, Abhandl. der sachs. Gesellsch. der Wissensch. Tom. V, 
1870, S. 291 f. und in dessen Commentar zu Persius Satireu S. 82 sicuti in scholis 
discipuli sedentes de soripto legunt, stantos declamant (Juvenal. VII, 151 sq.), 
ita qui dicebant stabaut, et qui rccitabant sedebant, cf. Plin. Epp. VI, 6, G. Is autem, 
qui recitabat, ut par erat, paullo celsiore solla utebatur quam auditores, quibus 
cathedrae persaepe ponebantur (Juvenal. VII, 47; Plin. Epp. VIII, 21, 2).

3) Unde istud dedecus, in quo | Trossulus exsultat tibi per subsellia levis ? 
zu welcher Stelle O. Jahn, Gomment. p. 100 bemerkt: exsultat de liimia in laudando 
et acclamando licentia. Plutarch.' de audiendis poet. 5 nennt gleichfalls ras zpaufaę 
zat Touę dopufiooę za! ta itł) Szpata r<uv itapóvTO)V.

4) Vit. Sopli. II, p. 263 Kays. aDpóot easzakoópe&a za! ezaftqpeSa eaxli;8ev-eę oi 
piv TtatSej zat oi itatSapofol pśaot, ra pstpazta auro! zrk.

Ueber die gelegentliche Vcrtheilung der Sitzplatze eines Ilór- 
saals bei grossem Zudrange gibt unter andern eine Stello bei Philo- 
stratos Aufschluss'). Dass es iibrigens in den vornehmercn Lehrsalen 
auch nicht fehltc an einer Ausscheidung zwischen Sitzen der Reichen 
und der Armen, also an sogenannten Sreservirten Platzen", ersehen 
wir aus der oben S. 48 mitgetheilten Erziihlung bei Diogenes Laertios. 
Ob ein eigentliches Pult in solchen Ilorsalen angebracht war, liisst 
sich nicht bestimmen; dass iibrigens gewohnlich ein Lesepult yorhan- 
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den war, ist ais wahrscheinlich anzunehmen nach Pollux X, 60 ava- 
XoYStov, der sich auf eine Angabe des Eratosthenes beruft.

Auffallend ist eine Bemerkung bei Diogenes Laertios VII, 7, 
185, p. 200 ed. Did. nach einer Angabe des Demctrios von Magncsia, 
dass Chrysippos, der bekannte Stoiker, zuerst unter freiem II i m- 
mel docirt habe (zat upióro; ł&appłjas eyeiv uitaiflpov ev Aoxetą>).
Man crsieht namlich hieraus, dass der so hiiufig im Freien, auf offener 
Strasse vorgcnommene Unterricht der Elementarlchrer fiir gar nichts 
geachtet wurde. Allmalig erst diirfte ein Unterrichten im Freien 
hiiufiger vorgekommen sein. Die Lehrweisc des Sokrates und auch 
die Mittheilungen iiber das Verfahren des Aristoteles sind einer solchen 
Annahmc giinstig. Auch die Versetzbarkeit der leichten Bankę fiir 
dic Zuhorer, woriiber uns besonders Platon’s Dialog Protagoras belebrt, 
begiinstigte solche Versammlungcn und Vortriigc im Freien, auch im 
Fali eines improvisirten Vortrages, in den Gartenbczirken um Athen 
ausserordentlich. Dic Vortlieilc eines derartigen Unterrichts in diiito- 
tischcr und iiberbaupt piidagogischcr Beziehung sind bereits im ersten 
Band S. 245 ff. hervorgehoben worden. Von grossen koniglichen 
oder bffentlichcn Erzichungsanstalten, die hiiufig nicht einmal einen 
Garten besitzen, wusste das Alterthum nichts. In den besseren Zeiten 
half allenthalben die freie Natur miterziehen, die Heiterkeit des Ge- 
miithes fordernd, die Gesundheit stiirkend und zu jeglichcr Uebung 
und Betbiitigung des persónlichen Muthcs herausfordernd. Dass unter 
anderm auch fiir Trinkwasser in d/r Nłibc des Lchrzimmers gesorgt 
war, zeigt ein interessantes Scholion zur Rede des Aischines gegen 
Timarchos, welchcs vorhin 8.213 Anm. 3 aus Orat. Att. cdd. BS. II, 
p. 12 angefiihrt wurde.

Ausser den Biinken der Bchiilcr, dic wohl in der Regcl ver- 
setzbar waren, kommen bei der Einrichtung einer Schulstube noch 
mancherlei Geriitbe und Lelirmittel in Betracht. Der Unterricht 
crfordert bekanntlich unterschiedliche klcinere Gerathschaftcn, die theils 
von den Schulern selbst zu den Ucbungen und Lektionen mitgebracht 
werden, tbeils ais Unterrichtsmittel im weiteren Sinn im Lehrzimmer 
aufbewahrt oder auch an den Wiinden desselben zu steter Betrachtung 
und Benutzung befestigt sind. Zu der letztcren Gattung gehoren 
auch bei den Alten gewisse Geriithe und selbst Gcfasse, die an der 
Wand des Unterrichtslokals aufgchangt erscheinen und entwederzum 
literarischen oder zum palastrischen Gebraucbe dienten wie die

i) Vergl. z. B. bei O. Jahn, Beschreibung der Vasensatnnilung Konig Ludwig’s 
No. 402. 504. 505. 727. 809; Archaolog. Zeitung 1873, S. 8.
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Mittel und Werkzeuge fiir den Lese- und Schreibunterricbt, Biicber- 
rollen, Tafeln, Recbenbrett mit den Rechensteincn und andercn Mate- 
rialien, Figuren zum Gebraucb beim Unterricht in der Geometrie, 
selbst Scbalen ais Trinkgeschirre u. dgl. Aber auch dic musikalischen 
Instrumente fiir den musischcn Unterricht wurden so aufgehiingt, dass 
z. B. die Lyra mit der gewólbtcn Flacho gegen die Wand gekehrt 
erscheint, zur Schonung der iiber den Steg gespannten Saiten; auch 
fehlt nicht das bunte Flotcnfutteral mit der angebiingten Kapsel fiir 
das MundstiickJ). Besonders bedeutsam war das angeblich von den 
Acgyptern cntlehnte Rechenbrett, das mit Parallellinicn verseben war 
und zur Einiibung der vier Species diente. Aus einer Stelle in Seneca’s 
Briefen* 2) hat Krause richtig geschlossen, dass bei den Romern mit 
praescriptum puerilc eine Anzahl schriftlicher Verbaltungsregeln, d. h. 
eine Art Disciplinarordnung fiir Schulknaben gemcint ist, 
welche auf besondern Tafeln mit grossen Buchstaben geschrieben sein 
mochte. Da namlich Seneca in dcmselben Bricf (§ 51 pucri ad prae
scriptum discunt) dasselbe Wort abermals von einer schriftlicben Vor- 
lage gebraucht, wennglcich hier vom Schreibunterricbt, so kann er 
unmbglich an jener ersten Stello praescriptum im uneigentlichcn Sinne 
eines blossen monitum oder der miindlichen Verwarnung angewendet 
haben.

*) Cf. Plutarch. Amator, c. 14, ed. F. Did. opp. mor. II, p. 935: <u{ ye<o- 
p.irpat rtatalv ourtur 3'jvapevotę sep’ śa'jrruv ra vo>;ra pur]^va’. rij; aacuparou zai anafiouę 
ouaiac siór] irkatrovrec arna zai ópara [iifir, par a a<paiptuv za! zujSuw zai Su)8rzać3pu)v 
itpotewouaw • ouroię ó oupavioę ”Ep<uę zrX. Fest. p. 52 Muell. cybium, zu(3oc, unde 
etiam tessellae ąuadratae zuf)ot sq.

2) Ep. 94, 9 (nicht 14, 96, wie bei Krause, Gescb. der Erz. S. 355 steht): 
irascendum non esse magister iracundissimus disputat. Si ludum litterarium intraveris, 
scies ista, quae ingenti supercilio pbilosophi iactant, in puerili esse praescripto. 
Utrum deinde manifesta an dubia praecipies?

3) Hermotim. c. 11 ro rqpepov yap eze^eipia ew^ypAraf ev r<u rtapó-m ouz 
av iSotc a’Jróv, ei ye yprj ittareueiv -<i> Trpoypappare ittvaztov yap n ezpśparo órtłp 
rod rrjloAoę peyaKotę ypappaai Xśyov Trjpepov ou a'jp<pAoaocpeiv.

Wie bercchtigt ubrigens unser Gedanke an solche Wandtafeln 
ist, zeigt unter andern eine Stelle bei Lukianos, woselbst es in Bezug 
auf eine Vorlesung heisst: Fiir heute sindFcrien angesagt. Du wirst 
ihn heute gar nicht zu sehen bekommen, wcnn anders dcm bffentlicbcn 
Anschlag zu glauben ist, den ich vorhin iiber seiner Thiire erblickte. 
Dort steht niimlich mit grossen Buchstaben auf einem Tafelchcn ge
schrieben: Heute sind keine philosophischen Unterredungen3), Der- 
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artige Aushangtafeln dienten, wenn wir eine Stelle des Hesychios 
richtig lesen, auch zu dem Zwecke, die Namen derjenigen Schuler 
welche ausgeblieben oder der Schule entlaufen waren, bekannt zu 
geben 9*  Auch eine besonderc, weiss angestrichenc Schreibtafcl 
gehbrt zu diesen Schulrequisiten, die jedoch niemals j3a8pov heisst, 
wie Classen mcintc, vergl. S. 217, sondern ksozoipa, album, tabula 
alba; ksdzwpa ist soviel ais Ae),soxwjiśvov ypappa-etoo, tabella albo colore 
inducta, und bedeutet ausserdem eine Gcrichtstafel, mittels welcher 
Gesetze und Vcrordnungcn der Magistrate, sowie Bekanntmachungen 
allcr Art (edicta, libelli, programmata) so ausgestellt (proscribere) 
wurden, dass man sio bequem lesen konnte2). Dass man in solche 
Tafcln gelegentlich Notizcn allcr Art eintrug, zcigt eine Anekdote 
von Diogenes3). Eine Abbildung bei liich s. v. tabula, no. Ó nach 
einem Basrelief aus terra cotta, stcllt einen romischen Knaben dar, der, 
mit der bulla um den Hals, sitzend eine mit Wachs oder Sand be- 
deckte grosse Schreibtafel auf den Knieen ha.lt; unten zu Fiisscn 
erbliekt man den Biicherbehalter.

Von ganz besonderer Wicbtigkcit aber waren in den antiken 
Schulen gewisse Lehrmittel fiir den Anschauungsuntcr- 
richt in Mythologie, Geschicbte und Geographie, plastiscbe Bildwerke, 
gleich der Tabula Iliaca des Theodoros4), die bei der Lektiire des 
Ilomeros zur Vcranschaulichung des trojanischen Sagenkrciscs dienten. 
IIievon hat Otto Jahn5) eine Zusammenstellung gemacht und die 
Existcnz von drei vcrschicdenen Relieftafeln nachgcwiesen, welche die 
Begcbenheiten des troischen Krieges in ahnlicher Manier und ver- 
muthlich auch zu gleichem Zwecke darstellten. Ganz in der Weise 
altdeutscher Holzschnitte half man bei solchen Lehrtafeln auch 
nach durch ein beigeschriebenes Wort oder eine erkltirende Ueber- 
schrift6}. Um eine Yorstellung zu geben von dera merkwiirdigen

9 Hesych. s. v. dySpaaypaęsN (? ?) • ró ev SiSaazakoo ra itaiSiuw dwpara fpdęew. 
Is. Touiua wollte avópaataYpa<psiv ópaatat sunt Spazerai, hinc «v5paarł)t pro ava5pa- 
sriję — fugitivus. Fugitivorum puerorum nomina in aedibus praeceptoris notabantur.

2) Bekk. Anekd. I, p. 277; Etym. Magu. Xeuxu>ptx triva$ yut{i<u alrp.'.p.p.śvoę, itpóę 
fpappara itoltriza eirir^8e«ję. O. Jahn, Abhandl. der sachs. Gesellsch. d. Wiss. V, p. 286.

3) Diog. Laert. VI, 2, 33, p. 141 Did. itkłjpdę ela(?e (Aiofśv>]ę) ■ psra ói śfYpdtpaę 
za. ozopara się Xeuxu>pa riuv irkijjdzriuz ttepngst ó$r;ppśxoę, ea>c aurouę u(3pet Ttspie9r]xe xara- 
■p.vu>axo[j.evous xat emirltjrropewję. Kass. Dion. 65, 3 się Xeux<opa dwjpdtpaę xrX.

9 Im Museo Capitolino § 92, 2; vergl. Bóttiger, Archaol. der Malerei S. 286.
5) Zuerst in den Kioler philologischen Studien S. 127 ff. 148 ff. Damit vergl. 

O. Jahn, Die Gemalde des Polyguotos in der Lesche zn Delphi. Kieł 1841, S. 48, 68 ff.
8) Blittiger, Idcen zur Archaol. der Malerei, S. 139 Anm.
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Gegenstand, crwiihnen wir, nach Jahn S. 69, dass z. B. auf einem 
dieser Reliefs Scenen aus dem crsten Buche der Ilias dargestellt sind: 
Chryses, der Agamemnon um Loslassung seiner Tochter anfleht (Un- 
terschrift APAMEMNGN XPY2HZ), neben ihm ein beladener Wagen, 
der die vergeblich mitgebrachte Losung (A1IO1NA) wieder heimfiihrt 
u. s. f. Auf das zweite Buch beziigliche Darstellungen zeigen uns 
die Schiffe der Achacr, neben ihnen einen Gcwaffneten und Odysseus, 
der den Thersites scblagt u. dgl. Zum dritten Buch gehbrig ist 
Aphrodite, weiche vor dem Skaischen Thor den auf’s Knie gesunkenen 
Paris dcm Menelaos entzieht, der ihn beim Heim gepackt bat (A<I>POAITH 
IIAPIY M . . . ). Auf einem andern Bruchstiicke sitzt Achilleus 
(AXIAAEYZ) im Zeit, hinter ihm bringen zwei Gefahrtcn den Leich- 
nam Hektor’s herbei, vor ihm kniet Priamos (I1PIAMOS), dcm Hermes 
(EPMHI) zur Seite steht, zwei Miinner packcn die Losung vom Wagen 
(. YTPA). — Dass auch die Odyssee in ahnlicher Weise behandclt 
war, liat O. Jahn ebenda S. 71 nachgewicsen; seine Untersuchung 
schliesst mit dcm Ergcbniss S. 73 „dass wir hier die Trummer eines 
mythologischcn Abrisses von grosserem Umfange haben, der mit Be- 
nutzung alterer Quellen, namentlich der epischen Gedichte, das ganze 
Gebict der hellcnischen Mythologie in gedrangter Erzahlung umfasstc 
und eine allgemeine Geltung erlangt haben muss, da er, wio 
sehr wahrscheinlich ist, zum Schulunterricht bcnufzt und deshalb in 
vcrschiedener Weise durch bildliche Darstellung erlautert wurde, 
wobei je nach den Umstanden verschiedene Partien durch Abbil- 
dungen ausgezeichnet, von den iibrigen bios die Erzahlung beigefiigt 
wurde. Es hat sich glilcklicherweise so gefugt, dass Bruchstucke von 
verschiedenen Ausgaben dieses Abrisses auf uns gekommen sind . . . 
Wann und durch wen derselbe entstanden sei, kann hier nicht unter- 
sucht werden.“ Eine weitere Mittheilung dcsselben Gelchrten in 
Bctrcff der Tabnla Iliaca J) mag hier, bei der Wicbtigkcit der Sache, 
cbcnfalls Platz finden. „li. Lelirs hat im Neuen Rbein. Museum II, 
S. 354 f. nachgewiesen, dass der Verfertiger der Tabula Iliaca Theo- 
doros heisst. Die Riickseite des Brucbstiickes eines solchen Reliefs 
bei Montfaucon (Ant. expl. Suppl. IV, t. 38 ist namlich durch sich 
kreuzende Linien in viereckigc Felder gctheilt, in dereń jedem ein 
Buchstabe steht, und zwar in dcm in sebrager Richtung unter ein- 
ander stchenden derselbe. So ergibt sich dic Schrift 0eo8cópeto;

was Yortrefflich passt zu der im Anfang verstummclten Schrift

9 Archaol. Zeit. 1844, S. 301 f.
Graeberger, Erziehung etc. U (der musische Unterricht). 16
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auch der grosseren Tabula Iliaca: 2PH0N MA0E TAS1N OMHPOY. 
Sammtlicbe bis jetzt bckannte Reliefs dieser Art gehoren einem und 
demselben Abriss der My thologie an, der, wie es scheint, beim U n - 
terrichtviel gebraucbt, und je nach verschiedenen Umstanden in ver- 
schiedenen Partien durch bildlicheDarstellung erlautert worden 
ist. Ueber die Zeit der Abfassung dieses durch die Benutzung alter 
Quellen so wichtigen Werkcs naheres zu wissen, ware von Interessc. 
Bekanntlich wurde vor Kurzem ein Bruchstiick eines Reliefs aus Marmo 
palombino gefunden, das eine kriegerische Scene darstellt, wahrend 
auf der andern Seite eine griechische Inschrift in sehr kleinen Buch
staben in zwei Columnen sich befindet, also ganz analog den oben 
beriihrten Reliefs . . . Padre Secchi hat mitgethcilt (Bullett. 1843, 
p. 191 f. Arch. Z. S. 255), dass die Inschrift chronologische 
Angaben aus der griechischen und romischen Gc- 
schichte, und zwar aus Sulla’s Zeit enthalte. Also auch hier Ueber- 
einstimmung. Denn es ist sehr annehmbar, dass jener Abriss der 
Mythologie fortgesetzt sei in die historische Zeit hinein . . . Diirfen 
wir nun hier ein neues Bruchstiick jcnes mythologisch-historischcn 
Compendiums anerkennen, so ist auch die Zeit der Abfassung bestimmt, 
da nach Secchis Angabe dic bestimmte Notiz erhalten ist, dass diese 
in’s zweite Regierungsjahr des Tiberius fallt1).*

1) In artistischer Hinslcht ist die Tabula Iliaca gewiirdigt bei C. A. BBttiger, 
Ideen zur Archeologie der Malerei. Dresden 1811, I, S. 286 f.

Mit dieser Beschreibung der Spuren eines bedeutsamen Untcr- 
richtsmittcls vergleiche man auch den Bericht in der Archaol. Zeitschr. 
1843, S. 255 „BildlicheDarstellung mit ausserst feiner Schrift (Marmo 
palombino) .... In der einen Columne, welche der romischen Ge- 
schichte gilt, ist zuvorderst die Wiedereinsetzung des Ptolemiius Philo- 
metor (Physkon) durch die Romer enthaltcn. Vier darauf folgendc 
Abschnitte sind auf die Thaten des Marius und Sulla, der sechste auf 
die zweite Entsetzung des Ptolemiius Physkon aus der Ilerrschaft 
Aegyptens beziiglich. Nur zwei folgende Abschnitte dieser Columne 
fehlen zugleich mit dreien der anderen Columne.' In dieser zweiten 
Columne sind folgende Abschnitte, hauptsachlich der griechischen 
Gescliichte enthaltcn:

1) Anacharsis in Athen.
2) Kriisus in Lydien.
3) Die siebon Weisen.
4) Pisistratus in Athen; Aesops Tod in Delphi.
5) Des Kriisus Gefangenschaft.
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6) Aegyptens Eroberung durch Kambyses; die lieise des Pythagoras.
7) Harmodius und Aristogiton; des Daiius Zug gegen die Skythen.
8) Xerxes; Schlacht bei Salamis.
9) Sokrates, Hcraklit, Anaximander, Parmenides und Zeno,

10) Der peloponnesische Krieg.
11) Rom’s Eroberung durch die Gallier."

Man verglciche iiber diesen Gegenstand endlich noch Mićhaelis *)•  
„Kbnncn somit illustrirte Schulbiichcr, weiche unter anderem auch 
Ausziige aus den Dichtern enthiclten, fiir die rbmischen Schulen um 
das .Jahr 200 n. Chr. ais erwiesen geltcn, und ist der Sprung von 
illustrirten Biichern zu unsern Relieftafeln auch nicht sehr weit, so 
muss doch zugegeben werden, dass es fiir die friihere Zeit an bestimm- 
ten Zeugnissen fiir einen gleichen Gebrauch fehlt. Man wird sich 
damit begniigen miissen, nachgewiesen zu haben, dass die Tafcln sich 
zu einer solchen Verwendung eigneten, ohne behaupten zu wollen, 
dass sie urspriinglich oder ausschliesslich dazu bestimmt waren, und 
ohne ihren Zusammenhang mit den gelehrten Neigungen und Studien 
der alexandrinischen Grammatiker zu leugnen. Der Schulzweck 
ware freilich authentisch bezeugt, wenn das Epigramm unter dem 
Mittelbilde (3—2) sich mit Sicherheit so ergiinzen liesse, wie es mei- 
stens angefiihrt wird: tu cpi'Xs rcat, 0so3tupi]ov paDs td$tv 'Opjpou | 
oeppa 8ae't; Tcaaiję p.ŚTpov aotpia;. Allein gerade die entscheidenden 
Anfangsworte (to tpiks mat) sind nicht iiberliefert, und so gut auch 
der Rest des Distichons zu der Erganzung stimmt, so kann sich dies 
doch nicht minder gut an erwachsene Beschauer wenden, da ja kein 
Alter an Homer auslernt." — Dagegen wendet ein Recensent2) mit 
Recht ein, wie es nicht dem geringsten Zweifel unterlicgt, dass das 
Epigramm zu iibersetzen sei: „ .... lerne die Theodorische Reihen 
folgę des Homer, damit du belehrt das Maass (d. i. die Hbhc, das 
Zicl) aller Weisheit habest.“ Zu erwachscnen Bescbaucrn konne man 
aber nicht sagen: Studirt diese Theodorische Tafel, diese hier ausge- 
wtihlten und mit cin paar Figuren, sowie Figura zeigt, skizzirten 
Scenen, damit etc. Vielmehr das ist ein Fibelverschen und nur fiir 
Kinder passend. S. 667 „dass diese Tafeln zum Zwecke des Jugend- 
unterrichtes, denn so werden wir besser sagen ais Schulunterrichtes, 
bestimmt waren, ist ganz gewiss; und zwar die Bilderreihen 
sind die Ilauptsache, um Aufmerksamkeit und Lust zu erwecken,

t) Griechische Bilderchroniken, bearbeitet von Otto Jahn. Aus dem Nachlasse dee
Verf. heransgeg. und beendigt, Bonn 187.3, S. 91 in einer Schlussbetrachtnng.

8) Lehrs im Literar. Centralblatt, No. 20, 1874, S. 066. 
15*
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um durch Anschaulichkeit in’s Gedachtniss zu dringen . . . . . 
Dass man in der schwerfalligen Lagę war, zu derglcichen Marmor 
und Relief anzuwenden, das ist eigentlich fiir uns nicht das Befrem- 
dende, aber das Fremde dabei.“

Natiirlich fehlte unter den Schulgerathen auch nicht die bedeut- 
same Ruthe1). Auf den einsclilagigen Abbildungcn, die uns erhaltcn 
sind, triigt so żiemlich jeder Lehrer Stab oder Stock (papSoę) ais 
Zeichen der Autoritiit und Strafgewalt; bei den Romern sogar der 
Fechtmeister (lanista), der die Gladiatoren einiibt und der auf Kunst- 
werken unbewaffnet, jedoch mit einer Ruthe (virga) erscheint2). 
Ausserdem trugen noch andere Personen zur Auszeichnung einen 
Stab, wie der Meister einer Arbeiterschaar, der Werkfiihrer; ferner 
in Rom die Laufer (viatores) der Volkstribunen, welche bei diesen 
die Stelle der Lictoren patricischer Magistrate vertraten und ais dereń 
Embleme auf Miinzen eine Bank (subsellium longum) und eine Ruthc 
(virga) erkennbar sind. Am zahlreichsten ubrigens sind diejenigen 
Darstellungen erhaltener Vasengemalde, in denen ein Padotribe mit 
dcm Stab in der Hand, oft auch bekranzten Hauptes aus Anlass eines 
Festes, die gymnastischen Uebungen der Knaben oder Epheben iiber- 
wacht und leitet3).

1) Yergl. oben S. 100 ff.
2) z. B. auf einem Mosaik der Villa Albani; Rich, Illustr. Worterbuch s. v. 

lanista. Servius ad Verg. Aen. IV, 242. K. Fr. Hermann, Grieeh. Privatalt. bearbeitet 
von 13. Stark, S. 47G, A. 12; S. 555, A. 34 iiber p.aatąocpópot, pa|33o<pópoi in Theatern 
und Festlokalen; S. 556 p.aari-pvopieN ein Zeichen der Tyrannis. Dagegen sindRiemen 
(indweę) auf Marktaufseher zu deuten, ebenda S. 476, A. 11.

8) Vergl. z. B. Theod. Panofka, Bilder antiken Lebens, Beri. 1843, Taf. I, 5 ein 
Knabe der reiten lernt, rechts der Lehrer mit einem Stab in der Linken. Gerhard, Aus- 
erles. Grieeh. Vasenbilder, Beri. 1840, 4. Theil, Taf. CCLXXIII des Knaben Bekranznng. 
Otto Jahn, Beschreibung der Vasensammlnng Konig Ludwig’s, II. Saal, 279 B; III. Saal, 
374 B; IV. Saal, 495 B n. s. f.

4) Rich, s. v. radius; Cic. Tuscul. disp. V, 23, G4 a pulvere et radio escitahn. 
Yerg. Ticlog, III, 41 descripsit radio totnm qui gontibus orbem.

Unter pa08oę, radius, ward aber auch ein spitzer Stab oder Ruthe 
fiir demonstrati ven Unterrich t verstanden, dessen sich gelegent- 
lich der Lehrer der Mathematik und Geometrie bediente, um Figurcn 
in den Sand zu zeiebnen oder andere Demonstrationen auszufuhren, 
z. B. an Globen, wie dies unter andern eine Abbildung der Muse 
Urania darstellt auf einem pompejanischen Gemalde 4).

Was die kleineren Scliulutensil i en anbelangt, besonders 
Sclireibmaterialicn, die zum Unterricht rnitgebraclit wurden, so wird 
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von diesen in einem spiiteren Abschnitt iiber den Sclireibuntcrricht 
gehandclt werden. Ilier nur die Bemerkung, dass in der alteren Zeit 
wohl der Knabe selbst sein Blicherkastchcn zu tragen pflegte; spater 
und in der historischen Zeit erscheint dies gcwbhnlich ais Sache seines 
conics oder custos, des den Schulknabcn begleitenden Padagogen oder 
Sklaven, der in diesem Falle bei den Romern auch capsarius heisst, 
von dem Biicherbehalter, capsa1). Nach Lukianos, Amor. 44, sollen 
den Knaben von den Dienern weite Bucherkapscln und Rollen, welche 
die Tugendcn der alten Zeit enthaltcn, nacbgetragcn werden. Gc- 
wóhnlich sind diese Behaltcr (capsae, scrinia, cistae) in den Abbildun- 
gen mit Ilenkcln versehen, um an der Hand getragen zu werden, wie 
auf der alten Schale des Duris, wovon gleich die Rede sein wird. 
Aus einer Stelle bei Libanios2) ergibt sich, dass sie mitunter in anderer 
Form, oder ais formlichc Last auch auf derSchulter getragen wurden. 
Auf einem herkulanischen Wandgemiilde3) erkennt man ein solclics 
rundes Kastchen mit Rollen; der Dcckel desselbcn ist abgenommen 
und daran gclehnt, am Randc sind metallene Ringo sichtbar, durcli 
welche ein rothes Band gezogen ist, an dem die Kapsel getragen 
wurde.

Pollux erwahnt VII, 129 ein Gestcll (Staffelei) zum Zeichnen 
und Malen (ozptgaę, xtkXt[3aę), auch auf dcm vorhin erwahnten Wand- 
gemalde sind dereń mehrere zu erkennen. Dieselbcn gehórten jedoch 
schwcrlich zur Einrichtung einer Knabenschule, da sie gcwbhnlich 
neben dcm Farbenkasten (arcula loculata) des Malers dargestcllt sind, 
z. B. bei O. Jahn a. a. O. S. 302, Taf. V, 6. 8; ebenso wenig das 
pulpitum, pijpa, die hblzcrne und bewegliche Tribiine, welche ein Gram- 
matiker oder Declamator bestieg, um das zuhbrcndc Publikum besser 
iiberschauen zu konnen1). Das vorliin S. 229 aus Pollux angefiihrte 
dvaXoYetov oder Lcsepult fiir den Docentcn war sicherlich, wenn cs 
gebraucht wurde, auf diesem pijjia (vergl. auch Xo-[stov, ozptfiaę) auf- 
gestellt.

<) Juvenal. Sat. X, 117 quem sequitur custos angustao vernula capsae. Sueton. 
Ner. 36 cum paedagogis et capsariis sqq. Ulpian. Dig. XL, 2, 13: si educator, si pae- 
dagoguś ipsius... vel capsarius, an welcher Stelle glossirt ist: id est qui portat libros.

2) Or. 24, p. 81 lłeisk. ou ■roaBapopJę, ou/ ot ra (?t|31ia rotę veot? eir oiiion 
<pepovre{.

3) O. Jahn, Abb. der sachs. Ges. d. W. V. S. 293, Taf. IV, 6.
4) Ilorat. Epp. I, 19, 40 grammaticas ambiro tribus et pulpita sqq. Sueton. de 

gramm. et rliet. 4, p. 104 Reiffersch. post meridiem remoto pulpito declamare so- 
litum sqq.
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Unter den erhaltenen Monumcntcn ubrigens gewśibrt uns kein 
zweites einen so rciclicn und anzielienden Einblick in eine athenische 
Schulstubc, wic eine aus Ccrvcteri stammendc Schale des Duris (zur Zeit 
des pcloponncsischen KricgcsJ, dic seit Kurzem der Bcrliner Vasensamm- 
lung einverleibt ist. Die Beschreibung, weiche Ad. Michaelis in der 
Arcbaolog. Zeit. 1873, S. 1 ff. davon gegeben, mogę deshalb soweit 
sie sich auf unsern Gegenstand bezieht, im Auszug hier einen Platz 
finden.

Die beiden Ausscnseiten dieser Schale zeigen namlich zwei 
Parallelsccncn, jede aus fiinf Pcrsonen bestehend, in wcscntlich gleicher 
Anordnung. Jcderscits erbliekt man zwei Lehrer und zwei Schuler, 
und ausserdem einen alteren Mann mit langem, oben gebogenen Stabe; 
letzteren halt Michaelis fiir den Piidagogen, der nicht im Vorzimmer 
(k«i5aYioyetoy), sondern im Schulzimmcr (3tóaazaXeiov) selbst mit Auf- 
merksamkeit den Unterricht vcrfolgt. Wir mussen jedoch bekennen, 
dass wir iiber diesen Punkt anderer Meinung sind. Dic Art vor allem, 
wie der eine dieser beiden Zuschauer sitzt, mit gekreuzten Bcinen 
namlich, finden wir durch Michaelis Bemerkung 1, b keincswegs ge- 
rechtfertigt; ebenso wenig stimmt der Anzug der Figur. Wenn diese 
Eigenheitcn auch dcm alteren Stil angehoren sollten {Michaelis S. 12, a), 
so ist doch das Sitzen des Piidagogen im Unterrichtslokale selbst 
auffallend. Ein soleher Sitz, dem Lehrer gerade gegeniiber, passt 
durchaus nicht zu der Stellung des dienenden Ttatóayojyó;. Ist die 
Lektion becndet, dann erst treten gewohnlich die Piidagogen hinzu, 
um ihre Zoglinge nach Hause zu geleiten ’)• Wenn die beiden Figurcn 
Piidagogen vorstellcn sollcn, dann erwartet man mindestens in ihrer 
nachsten Umgcbung eine Andeutung des KaiSaycaYstoy oder proscholium 
(vcrgl. oben S. 207), da der von uns oben S. 207, Anm. 2 aus Philostratos 
angcfiihrte Belcg fiir ein Durcheinandersitzen der Horcr und der Pii
dagogen wirklich auf ganz besondere Umstande beim hoheren 
Unterrichte sich bezieht. Auf diesen Punkt jedoch werden wir 
bei einer andern Gelcgenheit naher eingehen. — Die Schale des 
Duris weist uns ferner auf den beiden Aussensciten von den zwei 
Hauptfachern des attischcn Unterrichts, dem gymnastischen und dcm 
musischen, das letztere, und zwar in seinem grammatischen und im 
musikalischcn Theil. „Der Schuler ist dreimal ganz gleich gebil- 
det, dcm Anschein nach cin zehn- bis zwólfjahrigcr Knabe, nicht

*) Piat. Lys. cxtr. waiup 3aipovet nveę itpoaeXOóvra{ oi naióayojyoi . .. itape- 
xdXouv zai śziXwov aurou; o'za§’ araśvat, Band J, S, 290, 
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nach alter Wcise nackt oder im blossen Chiton, sondern ganz in 
einen woitcn Mantel gchiillt, so dass die Arnie vbllig darunter ver- 
borgen sind“ (Michaelis S. 2, a). „Der Aoyoę óbcaioę der aristo- 
phanischen Wolken wiirde seine Freude an der gehaltenen und doch 
so leichten Stellung des Knaben mit dem wenig gebogencn einen 
Knie gehabt haben . . . Hinter den drei erwahnten Knaben steht der 
vierte, etwas erwachsenere nicht zuriick, welcher geneigten Hauptes 
mit seiner Kithar auf dem Schoosse dem Lehrer gegeniiber sitzt 
(vergl. oben S. 74). Auf dem einen Bilde sind die Lehrer in noch 
jugendlichem, auf dem andern in bereits vorgeriicktem Alter darge- 
stellt. Dort handelt es sich in der Mittelgruppe um den Elemen- 
tarunterricht, wozu der jungę Lehrer vollkommen befahigt sein 
konnte .... Er ist hier beschaftigt, die Niederschrift des Schiilers, 
welche dieser nach einer Vorlage oder einem Diktat gefcrtigt haben 
mag, zu corrigiren; er halt die Schrcibtafel (ypappaTetov, itu$tov) —hier 
ein Triptychon — in der Linkcn und priift aufmerksamcn Blickes 
das Geschriebcne, den Schreibstift (ypaętę) in der Recliten zur Cor- 
rektur bereit haltend . . . Die Jugend des zwciten Lehrers, der den 
Knaben im Flbtenspiel unterweist, erklart sich cbenfalls durch 
seinen Beruf“ {Michaelis ebenda 2, b). Den schwicrigeren Theil des 
Unterrichts, dem auch das wurdigc Alter der Lehrmeister entspricht, 
stellt das zweite Bild dar, durch die Vereinigung von Kitharspicl und 
Beschaftigung mit den Dichtern. Auf einem entrollten Blatte werden 
Schriftziige sichtbar, welche die Eingangsworte eines beliebten Ditliy- 
rambos erkennen lassen oder eines Hymnos, den der Lehrer zum 
Auswendiglernen aufgegebcn hatte und der jetzt von dem Knaben 
hergesagt werden soli. An diese Beschaftigung mit der Dichtkunst 
schliesst sich weiterhin schr passend der kitharistische Unterricht 
an. „Wir erblicken in den Handen von Lehrer und Schiller dic 
Lyra, und zwar in der urspriinglichsten Form der /sad; oder Schild- 
krotenleier. Da bei allen fiinf Lyren unserer Schale dic Siebenzald 
der Saitcn wiederkehrt, so ist darum eine Absicht des Malers unvcr- 
kennbar; und in der That ist jeno Zahl die weitaus haufigste, ge- 
wissermassen regelmassige .... Das Lokal wird in ublichcr Weise 
durch eine Anzahl an der Wand aufgehangter Gerathe 
bezeiebnet. Darunter weist die dreimal wiederkehrende Lyra, welche 
zur Schonung der iiber den Steg gespannten Saiten stets mit der 
gewolbten Flachę gegen dic Wand gekehrt ist, vornehmlich auf die 
Wichtigkeit gerade dieses Theiles des musischcn Unterrichts hin; auch 
fehlt nicht das bunte Flotenfutteral (aoPłjvig) mit der angehangten 
Kapsel fiir das Mundstiick (jkaiTrozopsto*).  Dem literarischen
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Theilc des Unterrichts gchort dic breite rundę capsa an, in 
welcher die Buchcr zur Schule getragen wurden; daher der Henkel, 
welcher auch dem romischen scrinium nicht zu fchlen pflcgt." In 
einer Anmcrkung hiezu nimmt Michaelis an, dass auch fiir diesen 
Biicherbehalter das allgemeinere zi^cdto; ais attische Bczeichnung gc- 
dient haben mag, nachdem Helbig an dic Stello bei Aristopbancs, 
Rittcr Vs. 1000 TtXea (voll von Orakelspriicben) erinnert hat.
{3tPXtocpopt<>v, welches bei Bekker Anekd. 344 zur Erkliirung von <p«a- 
xtuXtov, dem ledernen Biichersack oder Ranzen, angefiihrt wird, sei 
ein spiites Wort; dic gewohnliche Form eines Buclierbchalters sei dic 
eines viereckigen holzernen Kastens, aber auch versehiedenc Gcfass- 
formen kommen vor, wie Flasch, Angebl. ArgonautenbiJder S. 39 ff. 
erwiesen hat. Noch wird an die u8p(ai oeaTjgaopśuai zur Aufbewahrung 
der Stimmzettel, an die zaótazoi und s/tvot erinnert. Damach sei 
auch die korbartige, dem Zwecke wohl angepasste Form des Behal- 
ters auf dieser Schale des Duris zu wiirdigen. „Ferner erblickt man 
iiber der Scene des Flotenunterrichts ta Ypappatsia te X«pxaę 
(Pollux VII, 210) aufgehiingt, welche beide ebenfalls beim Unterricht 
selbst in den Handen der Lehrer sich befinden, Die sehr deutlich 
dargestellte Schriftrolle weiss ich so zusammengebunden und aufge- 
biingt nicht weiter nachzuweisen, dagegen ist die gleichfalls umbundenc 
und mit einer Ilandhabe versehene .Schreibtafel nicht selten, bald wic 
hier an die Wand gehiingt, bald in der Hand eines Epheben. Uner- 
klart ist mcines Wissens das Kreuz, welches etwa fiir ein Lineal 
zu halten nicht rathlich ist, weil es gewbhnlich in paliistrischen Lo- 
kalen angebracht ist. Leider ist das daneben hangende Gerath von 
ovaler Form durch den Brueh beschiidigt; ich wago in Ermangelung 
deutlicher Analogien keine Erkliirung." Nachdem aber auf einer 
anderen Schale bei Gerhard, Trinksch. und Gef. Taf. C, 2, wie 
Michaelis selbst in Anmerk. 71 citirt, mit jenem Kreuzc sowolil musi- 
sches wie paliistrisches Gerath vereinigt ersebeint, ungefahr wie auch 
auf dieser Durisschalc durch einen Epheben vor dem Badebecken 
(kootTjp) im Innenbilde der Schale die Hinweisung auf dic korperliche 
Pflege gegeben ist, so brauchen wir in einem solchen Kreuze nicht 
ausschliesslich ein Gerath der Palastra zu sueben, indem uns ja hier 
speciell ein 8i8aaxaXstov vorgestellt ist1)- Wir vermuthcn deshalb, 
weil links und rechts von dem stehenden Knaben Gegenstande des

*) Yergl. auch O. Jahn, Beschreibung der Vasensamml. Kónig Ludwigs No. 402 
„Oben łiangt ein Diptychon Łekytbos Strigilis Kreuz und Schwatnm mit Strigilis" 
und im Index S. 385 „Kreuz in der Palastra". 
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musischen Unterrichts abgebildet sind, dass wir in jenem Kreuz zur 
Linken allcrdings cin Winkelmaass (araDgi], xavwv, norma, reguła.) 
zu erkennen haben, wahrend an der bcschadigtcn Stelle rcchts, sowcit 
dies ein rundlicherUmriss zu verrathen scheint, eine okita abgebildet 
sein mochte. „Die beiden Schalen auf dem Gcgenbilde endlich, 
epappaz’ ake^izaza (Anthol. Pal. VI, 170) scheinen darauf hinzuweisen, 
dass in den Pauscn des Unterrichts eine bescheidene Erquickung nicht 
unstatthaft war; aufgehangt sind sie ebenso wie die Schale an der 
Quelle auf der Ficoronisclien Cista “ [Michaelis S. 7, a). Zu Gunstcn 
einer solchen Deutung dieser Schalen spricht auch ein von uns zwei- 
mal (S. 213 und S. 222) erwahntes Scholion zu Aischines.

Dass sich in der Schule selbst auch dic Schuler bei Gclegcnheit 
maneber Dienstleistung fiir iliren Lehrer unterzogen, wird man vor- 
aussetzen. Hiiufig wird jedoch ein eigener Diener des Lehrers aus- 
driicklich genannt. Wir sahen oben S. 207 wie Aischines nach der 
Erzliblung seines politisehen Gegnersl *), in seiner Jugend mit seinem 
Vater einem Schulmeister dienen musste, indem cr die Klasse aus- 
fegte, die Banko scheuerte u. dgl. Hier und da wird, besonders in 
der spateren Zeit, auch ein Diener genannt, dessen Stellung auffallend 
an den „Famulus® gewisser Professoren erinnert, namlich jener Pro
scholus, den wir oben S. 146 ff. auch ais Untcrlehrcr, subdoctor, kennen 
lernten. Bei manchcn Schulen wird ausserdcm cin durch eine Zwischen- 
wand oder einen Yorhang abgeschlossencr Raum neben dem eigent
lichen Lehrzimmer, ein proscholium oder Vorzimmer erwahnt, in wel- 
chem der proscholus dic ankommenden Knaben, beror sie eintraten, 
einer klcinen Musterung unterwarf und wahrscheinlich eine gewisse 
Controić ausiibtc vor dem Unterricht und wahrend desselbcn. So 
spricht namlich in den Colloquia scholastica (S. 148 f.) der Knabe von 
seinem Gang zur Schule: Ais ich bei der Treppe angekommen war, 
stieg ich ruhig, wic es sich schicktc, dic Stufcn empor, legtc im Pro- 
scbolium das Uebcrklcid ab (fh'ppov, ^pptov, birrum), strich mir die 
Ilaare zurecht und also ging ich in fester Haltung hinein und be- 
griisste vor allem dic Lehrer und Mitschtiler3). Auf solche Weise 

1) Vergl. auch Plutarch. opp. mor. ed. Did. II, p. 1023 zum Leben des Aischines.
2) Vergl. oben S. 14S, A. 3 die Stelle aus S. Aur. Augustini Sertu. ad populum, dazu 

die Anmerkung bei Mignę: Locus ipsius (proscholi) anto velum, ut dicit Augustinus in 
libro I confessionum, cap. 13, No. 22 : „pendebant liminibus grammaticarum scholarum.“ 
Unde hic proscholum grammatico pagano Christiana flde praestantem laudans: Melior, 
ait, ad vclum quam in cathedra.

3) Vergl. dazu die langere Erorterung dieser Stello bei Joann, Scaliyer, Lectt. 
Auson. ed. 1598, I, p. 45 sq.
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kam auch der jungę Proklos zu grosser Beliebtbeit bei seinen Lebrern 
so dass ihn der Rhctor Leonas in Alexandria zu sich in sein Haus 
aufnahm und bei seiner Reise nach Byzanz mitfiihrtc ').

§ 8.

Die Gegenstande und der Plan des Unterriclits.
Wie ittndetrnj; der allgemeinstc Name fiir Knabenlehrer, so ist 

łrzifeofrotTa dic allgemeinstc Benennung der Lehrgcgcnstande. Da- 
neben wird dann der Unterrichtsstoff auch mit den bezeichncnden 
Wortformcn fiadTjoeą, pabrjpaTa, StóaypaTa in seiner Mannigfaltigkcit 
erwahnt*).  Fiir die altcrc Periode und bis auf dic Zeit Alcxandcr’s 
des Grossen gelten unter don freien Hellenen drei Unterrichts- 
gegenstande: Grammatik und Literatur (ypapjiata d. i. Lescn und 
Schreiben), Musik (pooatx7j) und Gymnastik (pjmarro;), in denen die 
gewohnlichen drei Ilaupilchrcr unterricbtctcn: der Elcincntarlchrer 
(Tpapjwtrianję, zuniichst dcm heutigen Volksschullchrer cntsprcchcnd), 
der Musiklehrcr (ztSkpta-n;;) und der Turnlchrcr (Katiorpifigę)3). Nur 
in Sparta war jedoch die geistigc Seite der Erziehung ausschlicsslich 
durch dic musikalischc Bildung vcrtrctcn. Lescn und Schreiben ge- 
horten wenigstens nicht zum System der spartanischcn Erziehung,

J) Marin. Proklos, 8, ed. Did. p. 154 sq. ou póvov auro! kóyioy t<ov śatnod 
exotv(ovrjasv, aXXa zai auvotxov e^iv **X.

2) Dion Chrysost. or. II, cd. Dind. I, p. 34 iratSsupara zai SiSaypata. 
Lukian. Anach. 20 aurouę 3t3aaxopev aXXa psv tpuyrjc pail^para zat yups/aata 
itpoTwmeę . . . xat TtaiSsuaswę xat paOrjpartoy eic auroóę SeóueOa. Bei Spatercn 
auch pałhjpartoy 6i3aaxaXia, Fab. Ronianenses, ed. Eberh. I, p. HO.

3) Cf. Piat. Protag. p. 326, A. B; Theag. p. 123, A ooz śotSdJaró as ó •rcarrjp
xai ćitatSeua&y aitsp ev$d3e ot aXXot iteitat$ewTat, oi r<ov xaX(ov itaTepuw utetę.
otov Ypappard re zat xt3aptCetv zai uaXatetv zai dXXłjv dymiąc; Xcnoph. de 
rep. Laccd. II, 1 rt»v piv rotvuv dXXo>v EXX^vwv oi ędaxovre; xaXXtara roóę uie\ Ttat- 
Seuetv, snetSay ra/tara auro7; oi Tcatoeę ra Zsycpeya £jyt<oatv, eu&k p$v sk auro'; itatSa- 
Y<oYouę &parcovra; ectardaw, euOóę 3$ ‘nepuouaty etę 3t3aaxdXtov pa(h)dopevox xat ypap- 
uara xal pouatz^y zai xa ev 7iaXaiaxpą. Dion. Chrysost. or. XIII, ed. Dind. I, 
p. 245 oi ztftapiCety xai ■łtaXat£ty zai Ypa^p®^® pavdayovxę; xxX. Ibid, et xtę 
tyjyaYdYwy rouę xe xi3aptaxac xat xouę7tat3oxp i^aę zaixou<YPappaxtaxa;xxX. Terent. 
Eunuch. vs. 476 sq. fac periclum in literis, | fac in palaestra, in musicis: quae libe
rum | scire aequomst adulescentem sollertejn dabu. 
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wenn es auch Niemandcn verwchrt war sich diese Kenntniss zu ver- 
schaffcn. Zudem sollte dic Jugend in Sparta ausschliesslich im Uni- 
gange mit den Mannern lernen, was ihr zu wissen noth thue (vcrgl. 
oben S. 89 f.)

Allerdings wird diese Dreitheilung des Elcmentaruntcrrichts von 
dcm Vcrfasscr einer speciell padagogischen Schrift, des Buchcs itspt 
7tawwv aywyłję, nicht ausdriicklich erwahnt. Man wird aber nicht 
umhin konnen, mit Daniel Wyttenbach Aniinadv. p. 7. 31. dies aus 
der Unwisscnheit oder Nachliissigkcit des Verfassers zu crklarcn, der 
einer spateren Zeit ais 1’lutarchos angehort. Was Fr. Cramer in seiner 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts II, S. 700, A. 2111, 
zu Gunstcn der Echtheit dieser Schrift gegen Muret und Wyttenbach 
geltcnd gcmacht bat, ist nicht im Entferntcstcn ausrcichcnd, um ihre 
Miingcl und Liickcn nicht anstossig zu finden oder den compilatorischcn 
Charakter zu vcrdcckcn.

Der ersteErzichungsschriftstcllcr, der ausdriicklich vicr Lehr- 
gegenstande (paBijosię) aufziihlt, wennglcich der vicrtc darunter 
damals noch nicht alJgemcin anerkannt wurde, ist Aristoteles. Er 
ncnnl ais solche Grammatik, Gymnastik, Musik, und setzt 
hinzu, dass Einige auch das Zcichncn (ypa^tz^) dazu rcchnctcn >). 
Auf dcnGrund werden wir spater zuriiekkommen. Andcrswo erwahnt 
iibrigens Aristoteles auch bios Grammatik und Musik, wenn cs sich 
namlich nicht um eine Aufzahlung der Unterrichtsgegenstandc, son
dern lcdiglich um Beispiclc und Vcrgleichungcn handclt, wic z. B. 
Eth. Nikom. II, 4, 1 ypappatizot zai pouatzoi.

Mit der Zeit aber breiteten sich nicht nur die Elemcntarschulen 
immer mehr aus, sondern es erweiterten sich iiberhaupt alle Krcisc 
des empirischcn Wissens, insbesondere durch die Wirkungcn der lite- 
rarischcn Polymathie der Alcxandriner. Allmiilig bildete sich ein 
fiirmlichcr Cursus von Schulbildung, der selbst wieder zu gclcbrtcr 
Forschung und Biidung weitcrfiihrcn sollte. Wenn auch die her- 
kommlichen Bildungsmittel des Hcllenismus noch auf lange hinaus den 
Kern der Lchrobjektc ausmachtcn, so eetztcn sich doch um dcnselbcn 
immer mchrcrc und ncuc Disciplinen an, bis eine gewisse Rcihe von 
Wisscnschaftcn zum Abscbluss gelangte, dic man dann ais den Krcis 
der Bildungsmittel vorzugswcisc zu benennen sich gewohntc, die syzózkia 
pathjpaTa, eyzuzZta rcaiSsupaTa, epcuzktoę itatSeta, cndlich kurzweg

<) Polit. VIII, 2, p. 259 Gottl. eari 8ś urrapa a/e8óv, a TtaiSsjew eióSaat, ypap.- 
para zat ■jfupyasTizijy zai pouaizrpi, zai tćtaptOY śvioi fpa<ptz^v. 
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eYzozktonatdsta Das Wort śyzńzktoę, dessen sieli schon Aristoteles 
bedicnt, bezeicbnet das Gowohnliche und Allgemeino, in Vcrbindung 
mit TtstSćta aber das Maass wissenschaftlicher Bildung, das man von 
jcdcm Gebildetcn fordertc, ais ekeo&eptoę zatSeia, ekeu&śpto; ayonyi}. 
So treffen wir zuerst bei Plutarchos eyzozhoTtatSsća. Dic Ilauptstufcn 
der literarischen Bildung nach einer gewissen Ordnung lassen sich 
ganz gut aus gelegentlichen Schilderungen erkennen, wie aus der- 
jenigen des Teles bei Stobaios, weiche S. 99 angefiihrt wurde. Es 
umfasstc demnach diese Encyklopadie: 1) die Grammatik, auch in 
ihrer hoheren Bedeutung, 2) die Rhetorik, 3) dic Philosophie oder 
Dialektik, 4) die Arithmetik, 5) dic Musik, 6) dic Geometrie, 7) die 
Astronomie. Diese sieben Wissenschaften sollten von Allen wenigstens 
gekostet werden, da die Vollendung in Allem unmoglich ist (Pscudo- 
Plutarch. itept k. ay. c. 10); darum kchrt auch der Ausdruck eyzoz/.to- 
rcatSita hiiufig wieder bei den Spateren, wenn sie von Erziehung und 
Bildung handcln. So spricht Quintilian, nachdem cr vom Lcsc- und 
Scbrcibunterricht, von der Grammatik, geliandelt, am Anfang des 
zehntcn Kapitcls im crsten Buch folgendermassen von den weiteren 
zur Yorbildung des Rcdners dicncnden Kiinstcn: Jetzt will ich von 
den iibrigen Kiinsten, worin die Knaben, bcvor man sic dem Lehrer 
der Rcdekunst iibcrgibt, nacli mciner Ansicht unterwiesen werden 
miissen, Einiges in Kurze beifiigcn (strictim subiungam), so dass jener 
Unterrichtskrcis herauskommt (ut efficiatur orbis ille doctrinac), 
welchcn die Griechen syzuz/.toę itatSsta nennen. Nach Sencca Ep. 88 
begreifen dic artes liberales oder liberalia studia in sich Grammatik, 
Musik, Geometrie, Arithmetik und Astronomie. Dabei bezieht er sich 
auf Poseidonios, der vier Klassen ron artes angenomrncn habe2). — 
Von besonderer Bedeutung ist aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. 
fiir unscrcn Zweck der 37. Vortrag des Tyricrs Maximos, welcher die 
von den Philosophen viel verhandelte Frage zu entscheiden sucht, ob 
der Kreis der fiir holiere Bildung in Anwendung gebrachtcn Mittcl,

9 Cf. Chr. G. Koenigii opusc. lat. p. 328. Falsch ist die Wortform e-puz/.oTOiSeia 
bei Wower De polym. p. 208.

2) Ibid. § 21 sunt volgares et sordidae, sunt ludicrae, sunt pueriles, sunt libe
rales; ibid. § 23 pueriles sunt ct aliąuid liabentes simile bao artes, quas eyzuzkiouę 
graeci aocant .... nostri bas liberales vocant sqq. wo der Zusammenhang denn docli 
auf eine Verderbniss der Ueberlieferung schlicssen lasst. Mit einer Verweisńng, wie bei 
Marąwirdt, Rom. Privatalterth. S. 117, A. 599, auf Ulpian Dig. L, 13, 1 init. liberalia 
autem studia accipimus, quae graeci eksuSepta pa3r)para appellant; rhetores continebun- 
tur, grammatiei, geometrae, ist die Discrepanz in Seneca’s Angabcn nicht besoitigt. 
Mehr Stellen aus spateren Autoren hat Wower De polymathia p. 208 sqq. angefiihrt. 
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die syzózZta p.af>7jp.a-a, zur Tugend etwas beitrage. Die Epikurcer 
hatten die Fragc bcjaht, dic Kyniker und manchc Stoikcr verneint, 
dagegen war Chrysippos gencigt gcwesen anzuerkennen, dass sie fiir 
das Tugendstreben fbrderlich sein konnten, was auch Seneca Ep. 88, 
§ 33 sqq. obwohl er im Ganzen fiir dic artes liberales nicht eben 
cingenommen war, zugegeben hat. Der Platoniker Masimos nun nimmt *)  
bei seiner Betrachtung im Wesentlichcn folgenden Gang: Das zahl- 
rciche und leiclitsinnige Volk, welches die Seele umschliesst, kommt 
erst dann in die rcchte Verfassung, wenn es dcm Gesctze sich fiigt 
und dahin folgt, woliin es geleitet wird; und diese Vcrfassung schafft 
die Philosophie, wenn sie namlich wie ein Gesetzgebcr die regellosc 
und irrende Secie wic ein Volk in Ordnung bringt. Um dies zu 
konnen, muss sie ais- Gehiilfen die freien Kunste herbeiziehen. 
Da kommt nun zuerst dic Gymnastik in Bctracht, welche den Leib 
fiir die Secie zu einem willigen und in Ausfiihrung ihrer Gebote 
kriiftigen Organc macht; dann folgt die Rhetorik, welche. die Ge- 
danken der Secie zu rechtem Ausdruck bringt; ihr schlicsst die freund- 
lichc Amme und Pflegerin des jugendlichcn Gcistes, dic Poctik, 
sich an; ferner treten hinzu die Arithmetik und dic Logik, dic 
Geometrie und dieMusik, diese letzten aber recht eigcntlich ais dic 
Mitarbeiterinnen und Mitwisserinnen der Philosophie, die allen ihre 
besondere ikufgaben zutheilt. — Martianus Capella behandelt ais die 
sieben artes liberales im dritten Buche dic Grammatik, im vicrtcn dic 
Dialektik, im fiinften die Rhctorik, im sechsten dic Geometrie, im 
siebenten die Arithmetik, im achten die Astronomie und im neunten 
die Musik. Diese sieben artes sind es bekanntlich, die durch das 
ganze Mittelalter in der Artistenfacultat der europaischcn Universitaten 
gelehrt wurden, gcwbhnlich in zwei Abstufungen ais sogenanntes 
Trivium (Grammatik, Rhctorik, Dialektik) und ais Quadrivium (Arith
metik, Musik, Geometrie, Astronomie). Man bezeichnete dieselben 
durch folgenden versus memoralis: lingua, tropus, ratio, numerus, 
tenor, angulus, astra. Doch ist wohl zu beachtcn, dass diese Unter- 
richtsgegenstande in einer Zeit, da keine abgesonderten Gymnasien 
existirten, der genannten Facultat mehr ais einer Vorbereitungsanstalt 
fiir die Fachstudien iibertragen waren, in der wir ebensowohl Studen- 
ten treffen, dic dem Knabenaltcr angelioren, ais Lehrer, dic kaum 
dic Jiinglingsjahrc crreicht haben.

') Nach II, Ktimmel, Jahrb. fiir Pliilol. u. Piiilag. 1871, S, 13.
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Selbstverstandlich bliebcn im Alterthum zwischen solchen ganz 
allgcmcin oder cncyklopadisch gebildeten Manncrn und den eigent
lichen Fachgclehrtcn immerhin crhebliche Untcrscbiede, wenn 
auch die spatere Entwickelung diesen encyklopadischen Lehrcursus 
unter dem Begriffe Bildung geradezu voraussctzteJ). Zudem war 
die Daucr und die Handhabung des Unterrichts im engeren Sinne 
an verschicdencn Orton und unter verschiedenen Lchrcrn begreiflicher- 
weise wenig iibereinstimmend. Das Einzclwisscn bildete sich aus, so- 
bald cinmal das subjektivc Frommen zum Massstabe des 7tpcruteiv 
wurde und mit dem Streben nach Bildung die allgemeine hellenische 
Tendenz sich geltend zu machen vollstandig sich vcrquickte. So 
entwickelte sich aus der Sophistik das Einzel wissen; zwei Jahrhun- 
derte friiher hatte man bereits theoretisirt, bis die Einzel wissenschaften 
aus der Philosophie erwuchsen. Rascb mehrten sich die Gegenstande 
des Wissens, aber aus diesem Prinzip des Subjcktiven crfolgte nun 
auch eine Art Arbcitstheilung. Es trat die Nothwendigkeit 
ein, dass Einer mehrere Lehrer annahm; schon Platon hatte fiir Gram- 
matik Dionysios, fiir Musik Drakon und fiir Gymnastik Ariston u. s. f. 
Aber nicht nur von den Stufcn des hoheren Unterrichts gilt eine 
solche Bemcrkung, sondern auch von den Anforderungen, die man an 
den Elemcntarunterricht stellte, da mit geringen Ausnahmcn jener Zug 
einer gleichmassigen Behandlung de3 gesammten Unterrichts bei den 
Alten fehlt, der in unseren Zeiten in Priifungsordnungen, amtlicher 
Controle und Schulgesctzgcbung aller Art bald zum Vortheil, bald auch 
zum Nachthcil ganzer Provinzen und selbst Nationen verspiirt wird.

Nachdem jedoch, unscrem Piane gemiiss, der Turnuntcrriclit der 
Knaben bereits im crsten Theile dieses Werkcs S. 237 ff. bchandclt 
ist, haben wir von den drei Hauptstiickcn der Knabenbildung: Gym
nastik, Grammatik und Musik, nunmehr dic zweitc Hiilfte dieses Unter- 
richts, weiche den musischen Lehrstoff in sich begreift, namlich dic 
Grammatik ais Elementarunterricht und die Musik im 
engeren Sinne zur Darstellung zu bringen. Vorerst ist indessen Eini- 
ges Iiber dic Oekonomik oder iiber Bcginn und Dauer dieses Unter
richts der im ersten Band S. 238 f. vorausgcgangcnen Untersuchung 
hinzuzufiigen, beziehungsweise dcutlicher zu bestimmen.

Der Unterricht in der Elementarschule umfasste bei den Alten, 
wie schon bemerkt, die ersten Anfangsgriinde (ta uparta atot/sta,

*) Z. B. Dionys. Halik, itept óvop. c. 25 avłłpiuicu)v tijt tyzuzkiou
itatStiaę aiteiptun ztk. 
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prima litterarum elementa, rudimenta), namlich Lesen und Schreiben 
(ta ypappotTa), Ilechnen und spater auch Zeichnen, da seit Alexander 
dem Grossen auch die Elcmentarlehre rasch an Umfang und Methode 
gewann. Aus der Reihenfolge, in welcher diese Lehrgegenstande ge- 
wohnlich aufgefiihrt werden1 j, darf man nicht etwa folgern, dass 
auch der Unterricht in den einzelnen stets in derselben Folgę bc- 
gonnen habe. Gleichwohl neigt sich noch Adolph Cramer a. a. O. 
Seite 21 dieser Ansicht zu; nur hat er Bedenken in Bctreff der Gym
nastik, und zwar wegen ihrer Vcrbindung mit der Grammatik, z. B. 
an der Stelle des Plautus Baccb. III, ii, 27 (Band I, S. 273), gegen- 
iiber der Allgemeinheit, womit die Gegenstande des Unterrichts, z. B. 
bei Cornelius Nep. Epamin. c. 2, Lukian. Amor. c. 45 angedeutet oder 
viclmehr auscinander gehalten werden. Wenn wir dagegen die bc- 
kanntc Stelle in Platon’s Protagoras2) naher betrachtcn, so iibcrzcugen 
wir uns bald, dass auf Grund derselben nicht gerade eine formliche 
Abstufung der Lehrgegenstande anzunehmen ist. Wenn bei Platon 
die Gymnastik gelegentlich nach der Musenkunst erwahnt wird3), so 
ist damit nicht auch schon ein strenger Stufengang bezcichnet. Denn 
wenn Platon iiberhaupt die allgemeinc, durch die Lange der Zeit ge- 
fundene und in Gymnastik und Musik bestchende Erziehung annimmt* *),  
so ist nicht abzusehen, warum er einen Brauch, wie er bei den Spar- 
tanern allgcmein und bei den Athenern fast allgemcin herrschtc, wo- 
nach die Knaben vom siebenten Jahre an auch schon durch den Piido- 
triben gebildet wurden, hatte ganzlich verwerfen sollen. Sagt er doch 
ausdriicklich, dass in der Gymnastik dic Jiinglinge sorgsam erzogen 
werden sollen von Kindheit an ihr Leben langs); wobei selbstver- 
stiindlich bei den Kleinen leichtere Uebungen gemeint sind (I, 239 ff.). 
Ebensowenig ist ein sicherer Anhaltspunkt nach Aussen zu gewinnen, 
wenn Platon in den Gesetzen die Dauer des grammatischcn Unterrichts 
fiir den zehnjahrigcn Knaben auf weitere drei Jahre erstrecken und den 

Vergl. die Stcllen S. 236 f.; Jul. Capitolin. Vit. Pertin. I, 3 puer littoris ele- 
mentariis ct calculo imbutus sqq. S. Augustin. Confess. I, 13 illas primas, ubi legero et 
scribere et nuinerare discimus.

*) Besonders p. 326, A się 8t8aazaX<uv Trźpitovtec itolii palXov evriXXovtai śrttpe- 
X«ta8ai euzoapiaę ru»v iraiSuw r] Ypappariuu re zai xt8apiasu>s • oi 8ś 84aazaXoi toót<bv ts 
śittpeXouvrai zrk.

3) De rep. III. p. 410, B zara zaora rauta ó pouatzóę yupvaatizv)v 8uozu»v zrX. 
Do rep. II, 17, p. 376, E tię ouv rj iratSeia; san S^itou iq psu eiti aaipaat 

Yupvaartxiq, rj 8’ żtu '^uyrj pouatzź].
s) De rep. III, p. 403 C 8si pev 8r; zai raórr) (Yupuvaatizrj) azptfiok rpśęsottat śz 

rta i 8 u» v 81 a (3 i o u.
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Musikunterricht mit dem vollendeten dreizebntcn Jahre bcginncn will *).  
Auf Discrepanzen in den Platonischen Schriften selbst haben wir 
ubrigens schon im ersten Band, S. 241. 292 hingewiesen. Der Untcr- 
richtsplan in Platon’s Phantasicstaat stimmt im Ganzen und Allge- 
meinen zu dcm in Athen und im iibrigen Gricchenland geltendcn; 
aber dessenungeachtet steht Aristoteles auch in diesem Falle, wic in 
so vielen andern, dcm wirklichen Leben naher.

Die drei Ilauptperiodcn der Erziehung, wie sie Aristoteles fest- 
stellt, erinnern uns nebenbei an die Ausbildung der Rittersohne ira 
Mittelalter, bei denen bis zum Ritterschlagc dic drei Ilebdomaden genau 
wiederkebren2). Nach Aristoteles ist der Erziehung eine nothwcndigc 
Begrenzung in einer zweifachcn Stufe gegeben, wovon die erste vom 
siebenten Jahre bis zur Mannbarkeit, die zweite von da bis zum ein 
und zwanzigsten geht. Denn die Dichter, welche die Menschenalter 
nach siebenjahrigen Periodcn abtheilen, verfahren im Allgemeinen 
nicht unrichtig3J. Man muss aber der Abtbeilung, welche die Natur 
selbst gemacht bat, folgen, indem aller Kunst und Erziehung nichts 
anderes obliegt, ais das von der Natur Gegebenc ergiinzend zu ent- 
wickeln4). Aristoteles meint also, dass die Kinder, wenn sic funf 
Jahre alt geworden, zwei Jahre hindurch Zuschauci’ und Zuhorer 
dessen sein sollen, was sie nachher zu lernen haben; vom siebenten 
Jahre an beginnt dann der eigentliche Unterricht, der bis zum ein 
und zwanzigsten fortgesetzt wird5).

') De legg. VII, p. 810. A etę ypaupata natSl operat a/e8óv eotauroi rpetę, 
lópaę 8ś atjtaa&ai rpta uev śn) zat oóza Yeyoaóat'; ap/eaHat pśrptoc ó ypóaoc, óuptivat 8ą 
erepa rpia.

2) ScAwarz, Gescli. der Erz. II, S. 217 ff.
3) Polit. VII, 15, p. 256 GSttl. 8óo 8’ eiatv ijltztat, npó; ac avayzatov SngpfjtsSat

natSetao pera ri;v a’nó ró>v enra pśypt rjfli]?, zat naXtv pera r>)v aę pe/pt rtov
śvóę zat etzoato śrtuv oi yap tatę ejiSopaat Statpouorcc ra; rp.tztaę tu; ent ró noku 
z.śyouaw ou zaztuę.

4) Ibid, naaa yap reyiij zat natóeia ró npoaXetnov pouXerat r?jc tpóartoę avanXi]pouv.
5) Ueber diese siebenjahrige Periode, welche fur die Alten von grosser Wichtig- 

keit w.ir, vergleiche man bei Pollux II, 4 enra eitjtv rptziat zaif 'Innozpdrrp, npturr] 
ano enraerouc euię tetrapeazatSezarou, rpirłj ano reaaapeazaiSezarou eto? etzoarob npturou, 
reraprr] anó etzoarou npolrou et»c eizoarou óySóou, nśpnrr] anó etzoarob dyóóou eu>c rpta- 
zosrou nepnrou, ezn; anó rptazoarou nćpnroo etiic rerrapazoarou Seurepou, ś^ooprj anó 
rertapazoatou Seurepou etoę rou rśXouc. T] peu npoirij nat8iov, q Seurepa natc, r rping 
petpaztou, r) rerap-r] veavtazoc, i) nepnrr] avi]’p, i) ezr>] npeaPurłjj, r] e[38ópi] 
yepa>v. Dazu das Citat bei Censorinus de die natali c, 14 aus einer Elegie des Solon, 
S. 25 ed. Hultueh, Band I, S. 238.
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Wenn wir die angesetztcn Altersgrenzen nicht allzu scharf fest- 
halten, sondern ais ungefahre Angabcn des Zweckmassigen und ohne 
das Zwingcnde gesctzlicher Bestimmungen auffassen, dann kbnnen wir 
uns allerdings eine ziemlich vollstiindige Vorstellung von dem Gange 
des hcllenischen Unterrichts machen und denselben auch mittelst viel- 
facher Belegc nachweisen. Dass in diesen Dingen mancherlei Un- 
gleichheiten und selbst willkiirliche Abweichungen in der Praxis des 
Lebens vorkommen konnten, versteht sich, abgesehen von den lake- 
damonisclien Verbaltnissen, bei dem sonstigen Privatcharakter der 
Schulen wohl von selbst. War man doch iiber das Jahr, in wclchem 
der eigentliche Unterricht beginnen sollte, auf Seite der Theoretiker 
kcincswegs einig (I, 237 f.). Das gewohnliche Jahr des An- 
fangs war nun ohne Zweifel das siebente; sollten ja schon dic an- 
gcblichen U7to{hjxat des Ilesiodos den Rath ertheilt haben, vor dem 
sicbcnten Lebensjahre dem Knaben keintfn Unterricht zu ertheilcn

Bei den Romern nennt uns fiir die altere Periode Varro in ganz 
allgcmeiner Weise Abstufungen der Erziehung und des Unterrichts 2). 
Allmalig wird hier der Unterricht ais ein elementarer begonnen, ais 
grammatiscber fortgesctzt und ais rhetorischer abgeschlosscn, ungefahr 
um die Zeit, in welcher der Knabe nach Ablegung der praetexta im 
Begriffe stand, in’s offentliche Leben selbstandig einzutreten1 * 3); indessen 
ohne pedantische Abgrenzung. Jetzt begann ein grammatisch-rheto- 
rischer Cursus, dessen Lehrmittel und Formen jedoch, abgesehen von 
den Bemiihungen einzelner eifrigen Miinner der friiheren Periode, 
nicht vor dem siebenten Jahrhundert der Stadt Rom nachzuwcisen 
sind. Aber schon Quintilian lasst uns nicht in Zweifel dariiber, dass 
in der Kaiserzeit der bekannte Magistereifer seine Forderungen rasch 
erhohte und immer hbher steigerte, beinahe im Sinne vieler heutigen, 
an die Ammenstuben sich anschliessenden Kinderschulen, Vorbereit- 
ungsschulen „zum Eintritt in die Vorbereitungsschule“ und ahnlicher, 
manchen Eltern sogar sehr willkommenen Aushiilfsinstitute. Es ist 
wahr, Quintilian’s Urtheilc sind grosstentheils aus vieljahriger Praxis 
hervorgegangen; hatte er doch lange Zeit hindurch die Sbhne der 
angesehensten Romer unterricbtet. Gleichwohl, auch wenn man sich 

1) Vergl. Krause, a. a. O. S. 45 Anm. 4; Wyttenbach, Animadv. in Plutarch. 1, 
p. 51.

Bei Nonius V, 105: educit obstetrix, educat nutrix, instituit paeda- 
gogtis, docet magister.

3) Maryuardl a. a. O. S. 115, A. 591.
Orasberger, Erziehung etc. Tl (der munieche Unterricht). Jg
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immer wiederholt, dass er ja vorzugsweise einen moglichst ideał an- 
gelegten, zum kiinftigcn Musterredner bestimmten jungen Mann im 
Auge habe, ist man doch unangenehm iiberrascht, wenn er sich z. B. 
I, 1, 15 ff. iiber das Maass eines rechtzeitigen Unterrichts also aus- 
lasst: Manche glaubten, dass Kinder unter sieben Jahren noch nicht 
unterrichtet werden diirften, weil dieses Alter erst Verstandniss fiir 
den Unterricht habe und die Anstrengung zu ertragen im Stande sei 
(et intellectum disciplinarum capere et laborem pati posse). Dass dies 
die Meinung Hesiod’s sei, lehren die Meisten, welche vor dem Gram- 
matiker Aristophanes gelebt haben; denn dieser behauptetc zucrst, 
dass die uito&ijzat, in welchem Buche sich jener Ausspruch findet 
(vergl. oben S. 12) nicht von diesem Dichter herriihren. Aber auch 
andere Schriftsteller, darunter Eratosthenes (warum hier Aristoteles 
nicht genannt wird?), gaben dieselbe Lehre. Besser ist die Ansicht 
derjenigen, die meinen, dass’keine Lcbenszeit ohne Sorge fiir Biidung 
bleiben diirfe (nullum tempus vacare cura); wie Chrysippos, welcher 
zwar den Warterinnen drei Jahre gibt, aber auch von ihnen schon 
die Seelen der Kinder durch gute Anweisung geleitet wissen will. 
Warum sollte aber wissenschaftliche Biidung (litterae) noch nicht in 
das Alter geboren, in welches sittliche Biidung (mores) schon gehort? 
Ich weiss zwar recht wohl, dass in der ganzen Zeit, von wel- 
eber ich rede, kaum so viel ausgcrichtet wird (effici), ais nach- 
her ein Jahr zur Biidung bcizutragen vermag, aber dennoch schei- 
nen mir die, welche diese Ansicht hatten, nicht sowohl dieLernenden 
ais die Lehrendcn geschont zu haben (non tam discentibus in hac 
parte quam docentibus pepercisse). Was sollen denn sonst die 
Kinder von der Zeit an, da sie sprechen konnen, Besse- 
res thun? (quid melius alioqui facient?) Denn Etwas miissen sie 
doch thun. Oder warum sollten wir diesen, wenn auch noch so klei- 
nen Gewinn (hoc quantulumcumque lucrum) bis zum siebenten Jahre 
verschmahen? Denn wie gering auch die Leistung des friihercn 
Alters sein mag, so wird doch der Knabe gewiss in dem Jahre, in 
dem er sonst das Geringere hatte lernen miissen, nun etwas Bedeu- 
tenderes (maiora) lernen konnen. Dies von Jahr zu Jahr fortgesetzt 
macht fiir das Ganze etwas aus (hoc per singulos annos prorogatum 
in summam proficit); und dem Jiinglingsalter wird gerade so viel 
Zeit zugelegt, ais der im Knabenaltcr gewonnene Vorsprung betragt 
u. s. w.

Noch bei dem ebenso thatigen ais urtheilslosen Byzantiner Jo- 
annes Tisetzes (XII. Jahrhundcrt) wird denn auch der Anfang des 
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Unterrichts fiir das beginnendc fiinftc Lobcnsjalir angcsetzt1). Man 
erkennt sofort denselbcn Gcdankengang und dieselbe Sprache, wio 
sie gewissen moderncn Schulrcgulatorcn eignet, dereń mathematischer 
Genauigkeit und Riicksichtslosigkcit manches zarte Menschenkind zum 
Opfer fallt. Wer aber zahlt noch heutzutage all die Opfer einer be- 
schleunigten treibhausmassigen Entwickelung in unsern Schulen, wenn 
nur an einigcn wenigen Beispielen die Mbglichkcit, wenn auch nicht 
Sichcrheit einer solchen Berechnung nachgewiesen ist? Wie viel bes
ser und richtiger deutet doch der Verfasser der Schrift De rep. Laced. 
II, 1 (S. 234, Anm. 3) an, worauf es vor Allem ankommt, wenn er 
diesen Anfang einfach in das schul fa h ig e Al ter verlcgt, wenn die 
Knaben verstehen, was man ihnen sagt! Und Lukianos lasst den Athener 
Solon zu dem Skythen Anacharsis sprechen c. 20: Wenn unsere Kin
der den Unterschied zwischen Gut und Bose kennen gelernt haben, 
wenn sie sich zu schamen, zu erróthen und zu fiirchten gelernt, wenn 
sie Lust zum Guten bekommen und der Korper gesflirkt ist und Kraft 
erhalten hat ein wenig Arbeit auszuhalten, dann beginnen wir Geist 
und Korper zu unterrichten und zu iiben.

*) Cf. Poet. Graeci a Jacobo Lectio ed. Genevae 1614, Tom. II, p. 487 (ad 
calcem Chiliadum) itai?u>v ouyttWję t<u v5v (3i«>, woselbst es vs. 29 sqq. heisst:

rrtay ó itais rfcaptoo śzSpapoi ypóvov 
iz rqę zai [ipeepuw tiuv <S7tap-|"ź'j<uv,
Cłjteiy iare 3s$io'c 5i3aazaXoię 
aotpo'? zat ap<pu>, zai XófotC zai itpaypaat ztX.

Natiirlich hangt an dieser Frage auch die ganzc Methode des 
Unterrichts. Je nachdem der Beginn des Unterrichts vcrfriiht oder 
auch verspatet wird, kann es nicht fehlen, dass auch die Lehrmethode 
modificirt werde, einerseits in Riicksicht auf die Individualitat des 
Schiilers selbst, andererseits in Bezug auf die iiber mehrere Jahrc 
sich erstreckende Stufenmassigkeit der Unterweisung. Darum heisst 
es auch mit Riicksicht auf den reiferon Schuler und kiinftigen Redner 
bei Cicero de or. II, 39, 1G2: Wenn ich einen noch ganz unerfahrnen 
Lebrling zum Redner gebildet zu sehen wiinsehte, so wiirde ich ihn 
lieber jenen geschaftigen Mannern iibergeben, die in Einem fort auf 
denselben Ambos Tag und Nacht schlagen, die Alles so klein wie 
moglich vorkauen etc. Hat cr aber schon eine cdlcrc Bildung in den 
Wissenschaften crlangt, ist er einigermassen durch Erfahrung ge- 
witzigt, und scheint es ihm nicht an riistigcr Geisteskraft zu fehlen, 
so werde ich ihn eiligst dahin fiihren, wo cr nicht einen einzeln ab- 
geschlossenen Wasserbehiilter findet, sondern wo ein voller Strom 

16*
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hervorbricht. In ganz entsprechender Weise bringt auch Strabon bei 
Gelegenheit seine Ansicht iiber eine rationelle Abstufung des ersten 
Bildungsstoffes zum Ausdruck, indem er in den Prolegomena I, 2, 8 
(ed. Did. p. 16 sq.) bemerkt, man miisse z. B. bei dem Knabenunter- 
richt allerdings mit den Mythen beginnen, den Fabeln der Diehter. 
Der Grund liege darin, dass der Mythos etwas Neues erzahlt und 
nicht das Alltagliche schildert (tjóu ós to xatvóv zat o itpt)Tspov 
ipro ■ttę). Das sei es gerade, was die Wissbegierde anrege, zumal 
wenn noch das Moment des Wunderbaren und Unbegreiflichen das 
Vergniigen steigere, was eben ein Reizmittel zum Lernen bildet. Fiir 
den Anfang miisse man wohl solche Lockmittel gebrauchen, mit zu- 
nehmendem Alter jedoch (itpotoua7)ę rij? ijZtztaę) es zur Kenntniss des 
Wirklichen bringen, nachdem der Geist erstarkt ist und einer solchen 
Anlockung nicht mehr bedarf. Jeder Unwissende und Ungebildctc 
aber ist gewissermassen ein Kind und hat ganz die namliche Freude 
an Mythen *).

1) Man halte damit zusammen die schone Entwickelung des Gegenstandes bei 
Lukianos im Anacharsis cap. 21, und den Bildungsgang des Nikolaos Damaskenos, von 
ihm selbst erzahlt, bei Mueller, Fragm. Ilist. Graec. Tom. III, p. 348 sqą.

2) Cf. Xenoph. Memor. I, 1, 10 itpoit te ydp (ó Siozp.) ett touę neptndtouc zai 
■ta yjpyaata irjet, zai ot X <& o u a 7] ę dyopaę śzet <pavepóę vjv, -zai tó Xoit:Óv aei rijc 
(uEpaę óirou ukeiatoi? peXXot a’jveaea9ai. Dion. Chrysost. or. LXVII, ed. Dind. II, 
p. 230 itpip piv śueiSrj ztX. itspi 8e TtXq&ouaav ayopai a'pyovt di ztX. rijc 3e 
peał][ifJpiaę atakowi? di zrX. r.ź/.iv Se jtepi 8etXł]V avaXap{3avot di ai-cdi zai yaupó- 
repos cpaivott di aei itpóc śairepav. Noch weitere Ausdriicke, die jedoch fiir misom 
Zweck unerheblich und ohne scharfe Abgrenziing sind, bietet Pollus I, 08,

Hieran schliessen sich weiterhin die Fragen iiber die Dauer des 
Knabenunterrichts, resp. zu welchen Tagesstunden und mit welchen 
langeren Unterbrcchungen oder Pausen (Ferien) derselbe ertheilt zu 
werden pflegte.

Bei den Griechen wurde der Tag in vier Abschnitte getheilt; 
dieselben hiessen upon d. h. in der Friihe, itept itXi;&ooaav ayopcL 
d. h. Vormittag von 10—12 Uhr nach unserer Tagesordnung, oder 
von der vierten bis zur sechsten Tagesstunde; riję p.eaijp$pta<; d. i. 
von Mittag bis Nachmittag; itept óstkr/? d. i. die Zeit bis zum spaten 
Nachmittag und Abend1 2). Diese Abschnitte ergaben sich begreif- 
licherweise von selbst aus der taglichen Beschaftigung, z. B. der 
Athener, die wir am besten kennen. Am Morgen nach dcm ersten 
Friihstiick aus Wein und Bród ging der attische Burger seinen Ge- 
schiiften in Wald oder Feld nach, machte Besuche oder nahm Leibes-
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iibungen yor1). Ilierauf, im zwciten Abschnitt des Tagcs, begab er 
sich auf den Markt, um in dessen Ntihe gerichtlichcn Verhandlungen 
oder den Volksvcrsammlungen anzuwohnen oder andere politische Gc- 
schafte zu besorgen. Knaben und Jiinglinge, die noch nicht zur Aus- 
iibung burgcrlichcr Rechte befugt waren, verfiigten sich inzwischen 
zu ihren Schulen, den Palastren und Gymnasien, und zwar am friihen 
Morgen sowohl ais nach dem gewohnlichen, nach unserer Weise zwei- 
ten Friihstiick, also zweimal des Tages. Daher driickt sich jener 
Tychiades bei Lukianos, um seinen Lerneifer zu zeigen, also aus: 
Kunftighin, Freund Simon, werde ich bei dir eintreffen wie die Schul- 
knaben friili Morgens und nach dem Friihstiick, um mich 
in dcincr Kunst unterricbten zu lassen2}.

1) Vergl. Bd. I, S 239. 293; K. Fr. Hermann, Gr. Privatalterth. bearbeitet von 
13. Stark, S. 112, Anm. 13. Etwas kurz und undeutlieh Max Duncker, Gesch. der 
Griechen II. S. 247.

2) De paras. extr. ed. Did. p. 550 roaitep oi TtaiSej aęi$op.ai zai e<po? zai p.ez 
apiaroz paO/]SopeMoę rry

3) Schmidt, I, 201.
4) Fr. Cramer, Gesch. d. Erz. II, S. 9. 14.

Die Pythagoreer, wird erzahlt, erhoben sich mit Aufgang der 
Sonnc vom Lager und brachten der Konigin des Tages die ihr ge- 
biilircnde Verehrung dar. Dann wurden Stellen aus Homeros und 
andern Dichtern vorgelesen, oder eine Musik aufgefiibrt, um die Krafte 
des Geistcs zu wecken und das Gemiit fiir das Heilige zu begeistern. 
Nachher wurden mebrere Stunden den ernsten Studien gewidmet. 
Nach einer kurzeń Erholung, die nun eintrat, begab man sich gemein- 
sam zum Behufe frommen Nacbdenkens und lehrreicher Unterhaltung 
auf einen Spazicrgang. Nach der Riickkebr wurden vor dem Mittags- 
mahle gymnastische Uebungen angestellt. Dann folgte das Mittags- 
mahl; der Nachmittag wurde den bffentlichen und liauslichen Ange- 
legenheiten, der gegenseitigen Mittheilung, dem Bade, religiosen Ueb
ungen nnd Selbstpriifungen bestimmt3). Bei den Chinesen miissen 
die Kinder mit Tagesanbruch in die Schule; des Morgens von drei 
bis fiinf Uhr soli der Schuler seine Arbeiten anfangen, denn die 
Morgenzeit sei eine viel bessere Arbeitszeit ais der iibrige Tag und 
der Abend 4). So heisst es denn auch in den wiederholt angefiihrten 
griechisch - latcinischen Schulgesprachen bei Dositbeos (ed. Bocking 
p. 90):
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Feiner p. 91:

Ttpó CpOLOję 
Ttpwi 
efpop.au. 
tfrśp^ 
ex r^ę xktVT|C.

antę lucern 
maue 
surgo. 
surrexit 
de lecto.

Alsdann p. 94:

'rcpoepyopat 
e£<o 
ex rod xotTuivoę. 
curep^opa’. 
etę tt]v a/okqy.

prócedo 
foris 
de cubiculo. 
vado 
in scliolam.

eitet
7]p».aTqxeiv 
ŚTtaMeX^ojv 
ave3ioza.

postqnam 
pranderam 
reversus 
reddidi.

Ebenso pransus rerertor iterum ad scliolam sqq., bei Leopold Iłddcr, p. 13, Not. 4.

Den Schulbesuch oder den Gang zum Lehrer (etę ótóaazalou 
<potrav) schildert ebenso anmuthig ais anschaulich Lukianos Amor. 
44 sep in der bereits im ersten Bandę S. 272 angcfiihrten Stolic: Mit 
den Ausdriickcn £<ooę und opftpioę, d. h. am friihen Morgen, mit der 
Morgcndammerung, mit Tagesanbruch, bei Lukianos wie bei Platon i) 
ist offenbar der friihe Schulgang bezcichnet; mit Sonnenaufgang aber 
mussten die Knaben im Unterrichtslokale anwesend sein * 2). Nur eine 
komische Uebertreibung scheint es, wenn sie gar vor Aufgang der 
Sonne sich einfinden sollten3). Weiche Gefahr auf dcm Wege zur 
Schule drohte, von Seiten der Jtai8opavsk, deuten an Aristophanes 
Av. 139 sqq. Ilorat. Scrm. I, 6, 81 sqq., woselbst Heindorf zu vcr- 
gleichen ist. Darum ging mit dem Schulknaben der Padagog ais be- 
standiger Beglcitcr. Natiirlich trat der Knabenfiihrer keineswcgs erst 
dann in seinen Dienst ein, wie Krause Gesch. d. Erz. S. 401 aus 
Platon’s Axiochos mit Unrecht folgerto, wenn der Schulbesuch bc- 
gann 4). Dass cs auch damals schon an gelegentlichcn Ilintcrgchun- 
gen durch leichtsinnige Juugen nicht fehltc, bewcisen wenigstens fol

ii De legg. VII, p. 808, D ijpepa; ópftpoo re £KcmovTu>v 'rcaiSaę psy irpóę 81- 
Saazakouę tcou Tperaaftat ypeoiy.

2) Aesch. adv. Tim. § 9 sqq. § 12 avotfeTa>aav pey ra StSaazakeia pq upórepoy 
rjkiou avióvToę. Vergl. Band I, S. 215.

3) Nach Plautns, Bacch. III, 3, 21 (426) antę solem nisi tu exorieutem iu pa- 
laestram veneras sqq.

4) Vergl. die Stelle aus Platon’s Theages S. 246; iibet deri rorńischen Custos 
S. 174 f.; Marguardt, Bom. Privataltertb. S. 114 Anm. 581.

efpop.au
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gendc Angabcn. Bei Libanios wird erwahnt, dass in Folgę des 
„Collegienschwanzens" eine erhebliche Anzahl Ilorer auf zwolf, end- 
lich auf sieben sich herabgcmindcrt habe; die ubrigen jedoch hatten 
wackcr ausgchaltcn und waren gerado deshalb, weil ihrer so wenige 
gewesen, cifrig im Unterricht erschiencn '). Von Jemanden wird er
zahlt, er habe zur Zeit, ais er dic Elementarschule besuchen sollte, 
aus Widerwillen gegen den Unterricht hinter einem Strauche sich 
versteckt, wo er nicht vermuthet worden u. s. w.1 2). Auch bei Ari- 
stophanes in den Wolken Vs. 193 entschuldigt sich der Schuler, dass 
seinesgleichen nicht zu lange vor der Thiire bleibcn diirfe3).

1) Tom. II, p. 272 li. ditó togoutioo ó[iiX>]T<uv eic ótuoeza, eitsiTa eic śittd zara- 
Pavrec ouz śfwópe&a yetpoueę, aXX’ ś^wpoupev etc tó 8t5aazaketov Sta touc outioc okifouc xtX.

2) Ibid. p. 394 oc rpiza pśv śpav&ave ypappara, piset t<u toutcot diroopaę, 
etc Ttva xaTatpoY<iU alpotatao ezetro zai ouz eCijTetTO z-'/.. Zu diesem letzteren Aus
druck stimmt merkwiirdigerweise das franzosische faire 1’ócole buissonniere, dem Sinne 
nach tinser deutsches „hinter die Schule gehen“.

3) e£«> 8iarp[f?etv. Cf. ibid. vs. 221 ou fdp pot a^okq. vs. 498 yup^ouc eiatśvat 
MopiCerat, namlich nach Ablegung des Obergewandes, tpartou, vergl. oben S. 233. Andere 
Schulerstreicho schildert Persius, Sat. III, 44 sqq. (oben S. 17.3).

4) Ussinęi S. 84.
Sat.. VII, 222 mediae quod noctis ab hora | sedisti sq. vs. 225 dummodo non 

pereat totidem olfecisse lucernas, | quot stabant pueri sqq. Hor. Serm. II, 3, 257 post- 
quam est, impransi correptus voce magistri (was Weber u. A. mit Unrecht ganz all- 
gemein, ausschliesslich von Xenokrates, — sobrii, nuchtern, aufgefasst haben). Vergl. 
auch Martial. IX, 69, 3; dagegen XII, 57, 5 ganz. passend ludi magistri manę sq. 
Band I, S. 293.

Man hat aus der oben angefiilirten Stelle des Plautus, Bacch. 
vs. 426 sq. iibrigens auch noch dic Folgerung zichen zu diirfcn ge- 
glaubt, dass in der Zeit der neueren Komodic die Morgenstunden zur 
Gymnastik, die Vormittagsstunden zum Lesen angewendet worden 
seien4). Indesscn liegt ja an der bezcichneten Stelle schon eine andere 
Ungcnauigkeit oder, wenn man will, Ucbertreibung des Komikers vor, 
von welcher vielleicht auch Juvenal nicht frei ist, wenn er den 
Grammatiker sogar lange vor der Morgcndammcrung auf 
seinem Kathedcr sitzen und die Knaben, jeden boi seiner Lampe 
stehen und arbciten lasst5). Bei Galenos wird erwahnt, wie der 
Knabe zu Hause sein Tagewerk mit Lesen beginnt, ehe er zur 
Palastra gcht; aus dieser kelirt er zum Friihstiick zuriick; dann erst, 
nach dcm Friihstiick, nimmt der Uauptuntcrricht seinen Anfang, jedoch 
so, dass vor und nach demselben Spaziergiinge nicht ausgeschlossen 
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sind1). Indcssen hat llaase2) zu reclitcr Zeit daran crinncrt, dass dainit 
der athenische Braucli in der Zeit der Antoninę gcmcint ist. Ein 
Unterricht des Grammatisten (fiathjgaTa) war aber doch schon zu 
llause vorgenommen, ehe der Knabe zur Ringschule ging; und wcnn 
uberhaupt in der Regel der Gang zur Schule in den Friibstundcn 
ais ein cpoiray etę SióotazdZoo bezeichnet wird (S. 216), so wird man 
in solchen Fallen doch wohl den Grammatisten und nicht den Piido- 
triben ais Lehrer voraussc(zen miissen. Nach Libanios hatte sich in 
den Nachmittagsstunden kein SiSaozaloę mehr um die Knaben oder 
Jiinglinge bemiiht3). Wir sind demnacb, in Riicksicht auf dic crwic- 
sene Gleichzeitigkeit des gymnastischen und eines musischcn 
Unterrichts allcrdings zu der Annahme genothigt, dass zu verschiede- 
nen Zeiten auch mit den bciden Hauptfachern gewechselt wurde, d. h. 
dass einmal mit den Uebungen in der Ringschule und anderswo da
gegen mit dem grammatischen Unterricht das Tagewerk beginnen 
konnte. Damach hatte B. Stark zu K. Fr. Hermanns Grieeh. Pri- 
vatalt. S. 293, A. 13, Recht, meinen Irrthum Bd. I, S. 295, ais wenn 
der Unterricht des Grammatisten immer friih, der des Padotriben 
Nachmittags zu setzen ware, von kurzer Hand abzuweisen. Jedoch 
ein Nachweis, dass die Knaben etwa nach ihren palastrischen Uebungen 
und vollends am Nachmittage das 8u5aazaXsiov besucht hatten, ist 
keineswegs erbracht, wenigstens nicht fiir die altere Periode. Eine 
so grclle Inconrenienz, nach anstrengenden Turnlibungen die ermiideten 
Schiiler noch in einer Vormittagsstunde zu einer neuen Anspannung 
der geistigen Krafte auf den Biinken des Lehrzimmers abzuholen, kann 
wohl nur bei den iiberladenen „Stundenplanen“ moderner Gymnasien, 
und nicht der griechischen vorausgesetzt werden. Nach Allem glaube 
ich darum von meiner friiheren Ansicht bios das einseitige „immer 
friih“ aufgeben zu konnen, resp. ich halte noch immer fiir richtig, 
was Band I, S. 293 behauptet ist, dass „in der Regel“ der gramma- 
tische und musische Unterricht dem palastrischen vorausgegangen sei, 
womit durchaus nicht gesagt ist, dass nicht auch schon Vormittags 
ein Padotribe seinen Unterricht hatte ertheilen konnen4).

1) Galen. riu itottBl c. 3.
2) In Ersch u. G'ru&« Encykl. s. v. naAatsrpa, S. 382, 1.
3) Tom. III, p. 245 R. ra roo 3i3acxalou toj p e y p t pev pe(37]pppiaę eiSóroę 

rov veov, pera zaora Ss ouy ópwvroę oóSs 3uvóvroę o u Se imomo; icept aóróv
Bedeutsam ist die Notiz in Belek, An. I, p. 71 o tr yj c • ó pałty^c ocuptwę Ss 

Acyo^rat cpoingrat ot Ypappartzrp rj pouatx7]v pav&avovrEę.
4) Zu derselben Ueberzeugung scheint TJssing S. 83 f. gekommen zu sein, wie- 

wohl er sich vorsichtig so ausdriickt: „Man begann also mit dem siebenten Jahre und zwar 
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Aus den mchrfacli erwiihnten Colloguia scholastica ist ferner noch 
zu erkennen, dass in dem Augcnblicke, da der Schuler das Lchrzimmcr 
betritt, der Lehrer bereits anwesend ist; bei Boclcing, Dosith. Intcr- 
pretam. p. 91 lesen wir:

irpurcoy 
asTtaCopat 
tov Si3aaxakov,
oę epe 
dyr&STidaaro.

primum 
sal uto 
magistrum, 
qui me 
regal utavit.

Dagegen ist aus einer Raufscenc boi PlutarchosJ), wic schon Krause 
gesehen S. 281, A, 3, nur der Scliluss zu ziehen, dass der betreffende 
Lehrer entweder, wie in unsern Schulen, etwas spater cingetrcten war, 
bis sich dic sammtlichen Schuler cingefundcn hatten, oder dass cr 
wahrend einer kleinen Pause, nach Beendigung einer bestimmten 
Lektion, das Unterrichtslokal auf kurze Zeit vcrlassen hatte.

Nachst den Angabcn in den Colloquia scholastica iiber die Daucr 
des taglichen Unterrichts, vor und nach dem Fruhstiick, treffen wir 
noch eine hieher gehorige in der Anthologia Graeca cd. Jacóbs II, 
p. 292, no 43, wo s| oJpat ais lange genug fiir dic Anstrcngung des 
Lehrers bczcichnct werden; so dass in der splitcstcn Periode des 
Alterthums der Unterricht sich ungefahr auf scchs Stunden erstreekt 
hiitte. Dass nach der Beendigung desselben die Schuler dcm Badc 
zuciltcn, beziebungsweise dem Gymnasium und in Rom dem Campus 
am Tiber, versteht sich von selbst. Vergl. auch bei Boclcing S. 95:

yap
etę (3aX<m'ov 
ireov.
■tors irpoaepyopat, 
zai ezćXeuaa 
ap9rjvat 
oa(3awa •

erat enim 
in balneum 
enndum.
tunc accedo, 
et iussi
folii 
sabana:

dem Prinzipe gemiiss mit den kiirperlichen Uebungen; aber in W irkl ichkeit 
hat man gewiss oft, in der spateren Zeit vielleiclit am bftersten, zu gleiclier Zeit oder 
wohl gar friiher mit dem Lesen angefangen“, wonach auch das Tagewerk selbstverstand- 
lich nicht mit den Leibesiibungen begonnen hiitte. Ebenso Max Duncker, im II. Band 
der Gesch. der Griechen, S. 245 „So zog denn die Jugend schon friih am Morgcn still 
und zusammengeschaart zum Kitharisten in die Musikschule". S. 246 „Vom Kitharisten 
gingen die Knaben in die Itingschule (Palastra) zum Paedotriben".

1) Brut. c. 9 heisst es von dem jungen Cassius, der ais itpóc tó yśvoc

r<uv •tupawuw bezeichnet wird : <uę en iraic cóv, eis rauró tiu tou Sulla
itaiol <I’auanp 6i3aazale'ov. 'O peu yap ev roić Ttatai p.eYah)fop<dv rrjo tou Ttatpóc śin^ei 
pouap’/iav ó 8e Kaaaioę enowaatac zov8ulouę euerpifleu aurel.
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zai j)xoXoj&>]aa. 
rotę e8p apov 
v]8ł] epj(ópevoc 
eic paX<miov.

et secutus sum. 
t u n c c u c u r r i 
iam vent.eńs 
ad balneuin.

Fiir das Entlasscn der Schiiler nach bccndigtcr Lektion oder 
Vorlcsung findet sich ais technischcr Ausdruck aitokusw, mittcrc ’). 
Damit ward auch der Unterriclitstag in dem Sinn wie vorhin S. 248 
angcdcutct wurde, besclilosscn.

Auf die Zwcckmassigkcit gewisser Pa u sen des Unterrichts, 
wenn dieser eine langcrc Dauer crhcischt, wurde bereits frtihcr S. 
139 ff. hingewiesen. Auch dic alten Piidagogikcr iiussern sich ge- 
legcntlich iiber dic methodische Bedeutung der Pausc, natiirlich in 
Beriicksichtigung einer rerstandigen Yerthcilung des gesammten Lchr- 
stoffes und eines festen Lehrplanes iiberhaupt. Denn eine solche 
Eintheilung, bemerkt Quintilian im vierten Buch, Kap. 5, § 22 
zuniichst fur den zu bildenden Iledner, bewirkt nicht allcin, dass was 
gesagt wird klarcr crschcint, indem die Hauptgcdankcn glcicbsam aus 
dem Gedrangc hcrausgezogen werden, sondern sie wirkt auch aufmun- 
ternd auf die Zuhorer, indem die einzclnen Theile ihr bestimmtes Ziel 
haben, gerade so wic Rciscndcn die Bezeichnung der Entfernungen 
auf Meilensteinen einen Tbcil der Ermiidung benimmt (faciontibus iter 
multum detrahunt fatigationis notata in inscriptis lapidibus spatia). 
Derartige Pauscn und passende Einsehnitte sind aber gerade im 
Elemcntarunterricht um so nothwendiger, ais sich die Aufmerk- 
samkeit der Klcincrcn nicht zu lange anspannen lasst. „Wie die 
gehorige Interpunktion, mahnt in dieser Beziehung Ilerbart X, 217 
beim Lesen und Schreiben muss beobachtet werden, und wie diese 
leichter wird in kurzeń ais in langen Perioden: so miissen iiberhaupt 
im Unterricht ge wahltc Absatze und Ruhepunkte vorkommen, 
bei wclchen der Schiiler hinrcichend verweilcn kann. Sonst drangen 
dic zu sehr angehauften Gedanken auf das Nachstfolgende, dies wieder 
auf das Folgende; und es entstebt ein Zustand, wobei die Schuler 
endlich nichts mehr horen/'

Aristoteles lehrte, im strengen Sinne des Wortcs, nur Vormit- 
tags; da hielt er die azpoartza, die eigentlichen Vortriige iiber Philo
sophie, zu denen nur ein auserwahlter Kreis von Zuhbrern Zutritt fand. 
In den Nachmittagstunden gab er die e$cmpiza, cxotericas auditiones 
cxercitiumque dicendi, in Yerbindung mit dem eigentlichen Spazier-

9 Diog. Laert, IV, 9, 62 coate toyę ayoku>v
rcap’ aCróv ięvai xat aćrou opcoóęw. 
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gang. Um diese Zeit war in einer spateren Periode gewohnlich die 
Akademie leer, nach der cigenen Erfahrung Ciccro’sDic besto 
Aufkliirung in diesem Betreff ist boi Gcllius N. A. XX, 5 crhaltcn. 
Vcrleitet durch Cicero hielt man die e$<tneptxa des Aristoteles lange 
Zeit fiir Schriften, bis Forchhammer (1864) unwiderleglich bewics, 
dass popula.ro Vorlcsungen und Vorstellungcn der damaligen Philo
sophen darunter zu vcrstehcn sind. Auch die Notiz bei Quintilian III, 
1, 14, Aristoteles babo begonnen dic Redckunst in Nachmittagsstundcn 
(postmeridianis scholis) zu lebren, stcht obiger Erklarung des Sach- 
verhaltes nicht entgegen. Hicher gehort auch die Riicksicht auf den 
Wcchscl des Lehrers wie des Lchrgegcnstandes, woriiber unter 
andern besonders die oben S. 138, Anm. 3 angcfiihrtc Stelle aus 
Suctonius verglichcn zu werden verdient.

Aber auch die Anordnung von langeren Pauscn oder S c h u 1- 
fericn wird im Interesso der Lehrer wic der Schiiler ais wcise und 
zwcckmassig gepriesen* 2), wcnn auch nicht geradc mit der Beredtsam
keit des hollandischen Humanisten Wytteribach3 *), so doch ganz im 
Sinne Sha/cespeare s> (Kbnig Heinrich IV, Akt I, 2):

*) De Fin. V, 1, 1 quod is loeus ab ornni turba id temporis vacuus esset . . . . 
solitudo erat quam rolueramus.

9 Vergl. oben S. 139 ff.
3j Praef. ad Eclogas bistoricas, Amstelod. 1794, p. 29.
*) PI utarci,, reipubl. ger. praec. c. 27.
5) Epigr. X, 62, 12 aestate pueri si valent, satis discunt.
8) Seneca de brevit. vitae VI, 1 uni sibi ne puero quidem umquain ferias con- 

tigisse , , . quo non erumperet tam immatura ambitio!

Wcnn alle Tag’ im Jahr gefcicrt wurden,
So wiirde Spiel so liistig sein wie Arbeit: 
Doch seltnc Feiertage sind crwiinscht.

Dieser Gedanke ist es, der auch in der Nachricht von dcm letzten 
Willen des Philosophen Anaxagoras Ausdruck gefunden hat. Derselbe 
soli namlich seiner Vaterstadt Klazomenti ein Grundstiick gcschcnkt 
haben unter der Bcdingung, dass an seinem Todcstag dic Knaben 
vom Schulbesuche befreit sein und Spieltag haben sollten’). In der 
heissen Jahrcszeit, sagt Martial, sollen die traurigen Gerten, die Scep- 
ter der Schulmeister, aussetzen und bis Mitte Oktober Ruhc halten; 
sind die Knaben im Sommer gesund, so lernen sic gerade genug5). 
Der von den Gracchiscben Unruhen her bekannte Livius Drusus bc- 
klagte, indem er die stete Unrulie seines Lcbens vcrwiinschte, lcbhaft, 
dass er schon ais Knabe niemals Ferien gehabt6). Noch am Ausgang 

popula.ro
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<lcs Alterthums crinuntcrt Ausonius seinen Enkcl durch den Hinwcis 
auf die Schulfcricn:

Fcricn sind, mein Licbstcr! Nicht immer gebcut cuch Knaben
Mit andringender Strenge des Meisters herrschcndc Stimme •).

Solche Vakanztagc dienten im Leben der Romer besonders auch 
dazu, Besuchc abzustatten* 2). Fiir Lehrer und Schuler aber eigneten 
sich die Ruhetage naturgemass auch zur Abhaltung besonderer 
Schulfeste. In denselben Raumen, die gewohnlich zum Unterricht 
rerwendet wurden, versammelten sich Lehrer und Schuler, um dic 
Feste der hier verchrtcn Scliutzgottheiten, ferner die Geburtsfcstc der 
Stiftcr und Gonner der Schule zu feiern mit frohlichem Schmaus. 
Schon in friiher Zeit werden in dieser Bezichung bei den Hellenen 
die Mu soi en, ais Feste der Schulen im engeren Sinn, und die 
llcrmaen ais Feste der Ringschule untersebieden3). Besonders ver- 
chrt wurden die Gottheiten der gymnastischen und musischen Erziehung 
und Bildung (Band I, 255 ff.): Hermes, ais Erfinder der Palastra 
und der Kitbara, ais Lehrer wohlgcbildetcr Rede; Athcnc, ais Gottin 
der Wissenschaft und des Kricges, die, kaum geboren, den Waffen- 
tanz iibte, das Spici der Flotę erfand und mit mannigfaltigcr Kunst 
das Leben schmiickte; Apollon ais Erfinder der Lyra und Ordncr 
der Musentanze, ais Fiihrer des unfehlbaren Bogens und Wettsicgcr 
iiber Herakles und Hermes. An den Hermaen mussten die Knaben 
nach dem Opfer vor der ganzen Gemeindc zeigen, was sie in der 
Ringschule gelernt hatten; am Feste der Musen zeigtcn sic ihre 
Kcnntnisse im Gcsang von Hymnem Dabei waren auch die Gymna- 
siarchen zugegen, nicht ais Leiturgen, sondern um die Ordnung auf- 
recht zu erhalten 4). Die Hermaen waren iibrigens auch fiir dic 
Epheben ein Fest, nicht bios fiir die Knaben; no. 255 Inscript. Gr. 
gcschieht auch eines Gymnasiarchen rtp 'Epp^ Erwahnung, dem sein 
Amt auf ein Jahr iibertragen ist. Ob die Gymnasiarchic fiir den 
Hermes eine ausserordentliche Einrichtung war, sei cs zur Feier der 
Hermaen ais eines allgemeinen Turnfestes, oder auch in Beziehung 
auf ein besonderes Gymnasium des Hermes zu Athen in spaterer Zeit, 

9 Auson. lib. protrept. ad nepot. vs. 2 sq. Ibid. vs. 10 sq. studium puerilo 
fatiscit | laeta nisi austeris rarientur festa profestis. | Disce libens sqq.

2) Petron. Sat. ed. Surm. p. 229 feriatis diebus solet domum venire et quidquid 
dederis contentus est, von einem besuchenden Schiller.

3J JIo’jcsra ev toię 8t8aazaXeiotę, 'Eppala ćv tatę Ttakaia-paic, rergi. K. Fr. Hermann 
zu Bccker’s Charikles S. 31; Theophrast. Charakt. 22 -a. TtaiSopouae^a.

9 Yergl. L. Kayser, Jabrb. d. Lit. 1841, S. 161.
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lasst sich fiir jetzt nicht entscheiden. Gemiiss der śonstigen Bezeich- 
nung, z. B. ev ttu Atoysyslto auf Ephcbeninschriften, mochten wir wohl dic 
erstere Annahmc bcfiirworten, so dass eine jahrige allgemeine Gymna- 
siarchie fiir die sammtlichen Ringschulen Athens vorausgesctzt wiirde. 
Die Palastriten erscheinen iibrigens auf den lYbbildungen mit dcm 
festlichen Kranz auf dem Hauptc; dieser Kranz ist namlich nicht 
geradezu Symbol des Sieges, sondern bisweilen auch Andeutung einer 
Festfeier *). Eine ziemlich eingehende Schilderung eines solchen 
Schulfestes findet sich in dem Platonischen Dialog Lysis* 2). Dass an 
solchen jahrlich wiederkehrcnden Festtagcn dic Schulen geschlossen 
bliebcn, ist deutlich gesagt von einer Schule zu Pergamos bei Pctro- 
nius3). Dasselbe war auch in Rom der Fali am Feste Quinquatrus, 
das zu Ehren derMinerva durch fiinf Tage gefeiert wurde. Bei dieser 
Gelegenheit iiberreichte jeder Schuler dem Lehrer ein Geschenk 
(minerval)4). Die Quinquatrien begannen am fiinften Tage nach den 
Iden des Miirzes (am 19. Marz) und damit fiinftagigc Schulferien 
fiir die Knaben, weil ja dereń Studium invita Mincrva doch erfolglos 
bleiben wiirde. Die Schulen dauerten in Rom im Ganzen acht 
Mona te im Jahre, so dass durch vier Mona te (von den Iden 
des Juni bis zu denen des Oktobers) Sommerferien waren. Dic 
Quinquatrien waren demnach eine zwar kurze, aber um so erwiinschtcrc 
Unterbrcchung der Schulzeit. Ilabsiichtigc Lehrer mochten freilieh 
auch noch wahrend der durch das Klima gebotencn Ferien ihre Schiiler 
festzuhalten suclien, um nicht fiir diese Zeit das Schulgeld einzubiissen 5).

9 Cf. Roulez, Nouv. Memoires de 1’Acad. de Bruxelles, T. XVI, p. 11, Not. 3.

2) Vergl. z. B. p. 206, E tous itatSac zezosp.r)p.evouj aira^raę, zat e'tsrqzet ev 
rolę itatat re zat veavtazotc e ar etp a^tupe^ o ę zrX.

8) Sat. 85, p. 416 Burm. quia dies soletnnis ludum arctaverat.

4) Cf. Ilorat. Ep. II, 2, 197 puer ut festis quinquatribus olim | exigno gratoquo 
fruaris tempore raptim. Die von Burmann zu Petronius 1. c. angezogeno Stelle aus 
Plinius Nat. Ilist. XXXV, 11, 143 quinquatrus celebrantem sqq. gibt iibrigens keinen 
naheren Aufschluss; wichtiger ist eine andere bei Iuvenal. Sat. X, 114 sq. eloquium ac 
fainam Demosthenis aut Ciceronis | incipit optare et totis quinquatribus optat, | quis- 
quis adhuc uno partam colit asse Minervam.

5) Nur so allein lasst sieli mit K, Fr. Hermann im Marburger Programm 1838, 
S. 29 ff. die vielbesprochene Stelle bei Horat. Serm. I, 6, 75 ibant octonis referentes 
idibus aera sqq. richtig auffassen. Martial fordert in dem bereits erwahnten Epigramm 
einen solchen Scbulmeister auf, die armen Jungen doch bei der brennonden Julihitze 
bis zu den Iden des Oktobers zu entlassen, indem die Kinder fiir den Sommer gemig 
profltiren, wenn sio gesund bleiben. Epigr. X, 62, 7 sqq. tostamque fervens Jtilius 
coqnit messem | ferulaeqne tristes, sccptra paedagogorum | cessent, et Idns dormiant
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Weitere Ferien der romischen Schulknaben, von denen wir Kenntniss 
haben, fanden Statt an den Saturnalien, dem allgemeinen Freuden- 
feste Roms; aus einer Anspielung Martiafs ') darf man wohl den 
Schluss ziehen, dass diese Ferien nicht gerade giinstig cinwirktcn zur 
Wiederaufnahmc der untcrbrochenen Schularbeiten2). Ausserdem 
scheincn noch einzelne Vakanztage, wenn auch nicht regelmassig, durch 
die nundinae (Markttagc, Wochcnmarkte) vcranlasst worden zuscin3). 
Was ubrigens dic eigentlichen Schulfestc betrifft, so werden wir 
in Anbetracht, dass derartige Festc im Grundc nur fiir dic reiferc 
Jugend, ihre Aufziige und Schaustellungen, eine besondcrc Bedeutung 
bebaupten, auf diesen Gegcnstand erst im dritten Theil naher einzu- 
gehen haben.

§ 9.

Der Unterricht im Lescn und Schreiben (•ta ypappata, litteraej.

Der Knabenunterricbt im engern Sinn, gegeniiber den ersten 
Leibcsiibungcn in der Ringschule, nabm seinen Anfang mit dem gc- 
wohnlichen Lehrstoff aller Elementarschulcn, namlich mit Lcsen und 
Schreiben oder mit der Kenntniss und Einiibung der Buchstabcnschrift. 
Wic alles Geschriebene uberhaupt, so ward auch der erstc Unterricht 
darin kurzweg benannt xd ypappata, litterae, so dass dieser Ausdruck 
allgemein unter den Hellenen auch den gewohnlichsten und cinfach- 
sten Unterricht, so zu sagen das bei Jcdcrmann vorausgesetzte Maass 
der allernothwendigsten gcistigen Bildung bczcichnet. Grammatik im 
cinfachen Sinne des Wortes, nicht ais die sogen. bbbere Grammatik, 
ist darum in ihren Anfangen genau so alt ais unsero Kenntniss von 
hellcnischer Jugendbildung zuriickdatirt werden darf; wiewohl erst

in Octobres ( aestate pueri si valout, satis discunt. Man yergleiche hiertiber PFiistr- 
mann's Anmerkung zu Ileindorfs Ausgabe der Horaz. Satiron und W. E. Wełer’s Er- 
kliirung derselbon Stelle S. 162 der Ausgabe von Tcuffel.

9 Epigr- V, 84 iam tristis nucibus pner relictis | clauioso reyocatur a ma
gistra | Saturnalia transiere tota sqq-

*) Cf. Plin. Epp. VIII, 7 ut discipulo magister (scribis), atquo ideo tn in scho
lara reyocas, ego adhuc Saturnalia eztendo sqq.

3) Cf. Varro ap. Non. s. v. lusus p. 133. 
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seit den Sophisten und der von ihnen ausgehenden Umgestaltung des 
geistigen Lebens der Hellenen von Methode des Unterrichts, von 
Lehrstoff und Lehrbiichern bestimmt die Rede ist.

Diese Elemente des Lernens bilden einen Thcil der pooaizr;, 
d. i. des ganzen Kreises des wissenschaftlichen und musikalischen 
Unterricbtes, wie er dem athenischen Knaben gewohnlich zu Theil 
wurde, Am deutlichsten geht dies hervor aus einer bekannten Stelle 
in den Rittern des Aristophanes '). Es ist bereits gesagt, dass in diescn 
Elementarsehulen in der Regel ein Lehrer den Unterricht bcsorgte, 
der nur im Fali einer Ueberfullung einen Unterlehrer (uzo§t3aax<zXcę) 
zur Seite hatte. In der alteren Zeit wurden also in einem ersten 
grammatischen wie musikalischen Unterricht die ypappara wie die 
pouatzij von demselben Lehrer eingeiibt. Quintilian erortert einmal 
diescn Punkt in folgender Weise, nachdem er zuvor die bildende 
Kraft und tiefere Bedeutung der Musik hervorgehoben I, 10, 17: 
Bisher preise ich nur das Lob der schonsten Kunst und zeige noch 
immer nicht ihre Verbindung mit dem Redner. Uebergehen wir also 
auch das, dass die Grammatik und die Musik nicht vereinigt waren. 
Wenigstens glaubten Archytas und Aristoxenos, dass zur Musik auch 
die Grammatik geliore (subiectam grammaticen musicae putaverunt), 
und dass sie in beidem Lehrer waren zeigt sowohl Sophron ais auch 
Eupolis, bei welchem Prodamos in der Musik und im Lesen (et musiccn 
ct litteras) Unterricht gibt, und Marikas, welches der Ilyperbolos ist, 
gesteht, dass er ausser dem Lesen von der Musik nichts wisse. Auch 
Aristophanes deutet an mehr ais einer Stellei) 2) an, dass man in alten 
Zeiten dic Knaben so unterwiesen habe, und bei Menandros sagt der 
Alte im Hypobolimaios dem seinen Sohn zuruckfordernden Vatcr, 
gleichsam von den Kosten die er auf dessen Erziehung verwendct 
Rechnung ablegend, dass er den Musikern (psaltis) und den Geomctern 
(geometris) viel gegeben habe. Daher auch jene Sitte, dass man bei 
Gastmiihlern nach dem Essen dic Lyra hcrumreichtc; und ais Theini- 
stokles einmal gestand, dass er derselbcn unkundig sei, wurde er, um 
mit Cicero zu reden (Tuscul. disput. I, 2, 4), fiir etwas ungebildet 
gchalten (est habitus indoctior).

i) ve. 188 sq. rfll’ oj-j-cźi}’, Ouie pt>usixł,v eittarapai 
fpao>v, xa't rauta pevtot xaza zazwc.

Cf. Philon. Ind. rttpt Yeuipfiaę, p. 190 A ( aupicaaa ryję syzuzltou itaiSeiaę 
pou a tzq.

*) Ausser der eben angefiibrtcn vergl. Wolken Vs. 966 ff.
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Uebung und Schiirfung des Denkens ist zuniichst nichts andcres 
ais Studium der Sprache, des Ausdrucks fiir die Gedanken; Lesen 
und Schreiben aber ist nothwendig dic Form, weiche dieses Stu
dium zuerst annimmt. Zur Bildung des Verstandes bietet der Ele- 
mentarunterricht ferner das Messen und Żabien, die Re cli en ku nst 
und die Anfangsgrunde in der Grossenlehre und im Zeichnen. 
Ausscrdem tritt zur Bildung des Gefiihls und des Schonhcitsinncs noch 
Alusikiibung und Gesang hinzu, und der Kreis formaler Bildung 
ist fiir die ersten Lebensjahre des Knaben geschlosscn. Nur dass, 
gegeniiber unserm Volksuntcrricht, bei den Griechen vornweg auch 
schon fiir die elementarc Bildung jene Zweitheilung der Erziehung 
ausgcsprochcn wird, von der I, 195 ff. und oben S. 5 f. 16 die Rede war. 
Ausser andercn zahlreichen Wendungen der griechischen Rede iiber 
den Werth der ypappaza im Verhiiltmss zur leiblichen Gesundheit 
und Gewandtheit begegnet uns insbesondcre die bekannte sprichwort- 
liche Verbindung prjTS vstv pr/rs ypappara sutaraallat ais Bezeichnung 
giinzlicher Uncultur1). Gleichwie die Musiklehrer im Sinn einer 
harmonischcn Erziehung auch mit den Grammatikern gleichgcstellt 
werden (S. 235. 255), so gilt umgekehrt die Kenntniss der ypappara ais 
nothwendige Eigenschaft der Gebildeten2). Daher riihrt dann aber- 
mals mancher Doppelausdruck, wie apooaoę zat aitai'3eoToę, djrou- 
aoTepoi zat dypajipaTcuTspot3)). Ohne Zweifel war es in Athen 
seit dem Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. eine seltene Ausnahme, 
wenn Jemand nichts weiter ais die ersten Elemente gelernt hatte wie 
jener Wurstliiindler der angefiihrten Stelle bei Aristophanes; nach 
Plutarchos, Aristeid. c. 7, hiitte es sogar schon in der Zeit des Ari- 
steides, also gleich nach den Perscrkriegen, nur noch einzelne des 
Lescns und Schreibens Unkundigc und giinzlich Ungebildete (aypappa- 
rot zat itavTskcuę aypotzot) gegebcn. Rechnet man also gewisse eigcn- 

*) Cf. Piat, de legg. III, p. 689 D av zai, to leyópevov, p)re ypdppara pojre veiv 
erafftómat. Paroemiograph. Graec. Diogen. VI, 56; Arsen, p. 354; Suidas Tom. II, 1, 
p. 838 Bemh. pipę ve~v pipę ypappata ćitiaras9ai• era rolv nawtaitaaw apa3<uv. napa 
yap ’A9/paiotę euSóc ez naiSó? zolup^ao zai ypappata e5i3aazovro.

2) Itekruten, die weder lesen noch schreiben kiinnen, heissen in Italien nach der- 
selben Anschauung analfabeti — dypapparot.

s) Dion. Chrys. or. XIII, ed. Dind. I, p. 248. Vergleiche auch Menandros ed. 
Didot p. 92, No. 96 ypdp.ij.ara p.a#etv 8et za't pa8óvra vouv e/ew, coli. p. 100, No. 557 ; 
p. 97, No. 403 ó ypdppar’ elooj; zai neptaao\ vouv ej(ei. p. 98, No. 438 ó ypapparuiy 
araipo? o u (ile net (51en«>v. p. 101, No. 20 Stnlo5v óptdato ol paHóoreę ypdppara, 
p. 438 etc.
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thiimlich organisirte Leute ab, wie die Kyniker, welche die literarische 
Biidung geradezu verwarfen, weil man nicht durch Fremdes und 
Unpassendes sich verbilden sollte *),  so macht sich durchweg in der 
Bevolkcrung Attikas die Nothwcndigkeit und Niitzlichkeit einer allge
meinen Biidung merklich geltend. Ueberhaupt tritt unter den jonischen 
Stammen schon in der Zeit Solon’s eine achtbare literarische Biidung 
hervor; wogcgen dic Dorier, bei denen der nachste praktische Zweck 
des Elemcntarunterrichts, Lesung von Gesetzen und offentlichen Schrift- 
stiicken, nur eine geringe Bedeutung haben konnte, nach der einmal 
eingeschlagenen Richtung eine eigentliche Schulbildung entbehren zu 
konnen glaubten. Ungefahr zwei Jabrhunderte vor den Perserkriegcn, 
in der 26. Olympiade, soli Tyrtaios ais lahmer fpappato8tSdaxa)<o; 
gclcbt haben. Diesen friihesten bekannten Schulmeister hatten nach 
Pausanias IV, 15, 3 die Athener nach Sparta abgegeben. Nun leugnet 
freilicli lłaumer in den Vorlesungen iiber die alte Geschichte I, S. 221, 
dass es um jene Zeit bereits Leseschulen gegeben habe, weshalb auch 
die gewohnliche Erzahlung von Tyrtaios falsch sei. Cramer ver- 
mutet in der Geschichte der Erziehung I, S. 252, Anm. 586, dass 
die Sagę vom Schulmeister Tyrtaios wahrscheinlich entstanden sei, 
weil man die Bezeichnung fiir den Vortrag des Dichtcrs, das Lehren 
(8tSaaxeiv), in einem beschrankteren Sinne vom eigentlichen Lehrer 
nahm. Wenn auch diese Erklarung nicht rundweg abzuweisen ist, 
hilft sie uns auch nicht zur Beantwortung der Frage, wann die ersten 
Leseschulen fiir das Volk (8t8aaxstksla) eingerichtet worden seien. 
Immerhin bleibt die Erzahlung von der schwerempfundenen Strafe, 
dic um dieselbe Zeit durch die Mytilenaer ihren abgefallenen Bundes- 
genossen auferlegt wurde, dass namlich die Kinder derselben weder 
im Lesen und Schreiben noch in der Musik unterrichtct werden sollten, 
da es die schrecklichste Strafe sei in Unwissenheit und ohne Biidung 
dahinzuleben* 2). Wenngleich also ein sicherer Anfangspunkt nicht 
festgesetzt werden kann 3), so durfen wir, angesichts der friihzeitigcn 
Entwickelung der Joner Kleinasiens und der Inseln, fiir Athen, wo 
sich in kurzer Zeit das Erziehungs- und Unterrichtswesen zu herrlicher 

*) Diog. Laert. VI, 9, 103, ed. Did. p. 158 irapattouyrat zai za cyzózlta pa- 
ft^para' ■'(■pappara youv pi) pav8avetv eęaazsv ó toiię acuęporaę fe-rope-
vou;, tva pi; Siasrpeipowro rotę aZlo-rptoię. rtapatpoOai zai yetoperptay zai pouatzip 
zai iravza ra rotauza.

2) L apouata zat apatią zara[3i<uvai, Ailian. V. H. VII, 15.
3) Vergl. Friedr. Cramer, a. a. O. II, S. 80 f.; Adolph Cramer, De educat. pner. 

ap. Athen. p. 20, Not. 3; Bemhardy, Grundriss der griech. Litt. I, S. 54 der 2. Be- 
arbeitung.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 17
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Bliitc cntfaltcte, die ersten Grammatistenschulen doch wohl in eine 
verhaltnissmassig friihe Periode ansetzen, namlich in das fiinfte Jahr- 
hundert vor der christlichen Zeitrechnung.

Der Elementarunterricht begann also in der Schule des Gram
matisten (ypappaTtOT/ę, -fpapipaToStśctazaZoę) mit dem Lesenlernen oder 
mit der Kenntniss des Alphabets1)- Zum Unterschicde von 
der hoheren Grammatik, YpapitanzA ais Literaturstudium und Erklii- 
rung, wurde dieser elementare Betrieb gelegentlich auch ais Ypappa- 
TtOTtzłj und ypappatiz^ ttatStz^ aTsZeazepa bezeichnet2), wogegen die 
erstere ais ypapjicrazTj łmkiję, teZetOTŚpa Erkliirung und Textkritik 
(e$ijpjGtę, Stop&watę), sowie die eigentliche zptTizij, die asthetische und 
hbhere Kritik in sich begriff. — Der Knabe bctrat, wie wir oben 
gesehen haben, in der Regel im siebenten Jahre seines Alters das 
8i3aazaXśiov zum erstenmal. Ais ein allgemein menschlicher Zug, der 
sich oft genug wiederholen mochte, ist die Erzahlung bei Libanios II, 
p. 342, li. zu wiirdigen, wonach ein Schiiler von seinem Vater dem 
Lehrer persbnlich vorgestellt und angelegentlich empfoblen wird.

1) to uparta otot^eta, litteratura, prima litteratura. Cf. Xenoph. Memor. II, 1, 1 
lt<uc śzdreooM iratieuotc; poóket azoncuiiey, apęapsMOi anó riję rpotpqę resnep anó rruv 
aroiyeiiny; Multach. Fr. Philos. Gr. II, p. 281, 39 ’Avrio^śv>)5 kśyst ort ap/ż] iratSeu- 
oeorc q rtuv OM0paTu)v śnieżenie

2) Philon lud. itrpt rijc si? to nponato. auvó8ou p. 348, B. C.
3) Dass Ypappawa) oft nur ais Alpliabet oder ais Schrift zu nehmen ist, 

zeigen mehrere Stellen im Thesaurus L. Gr. Vergl. auch Cicero orator, part. VII, 26 
praeter inemoriam, quae est geminae Iitteraturae sqq. Quintil. II, 1, 4 grammaticc, 
quam in latinum transferentes litteraturam vocaverunt. Seneca Ep. 88, 20 prima 
illa, ut antiąui vocabant, litteratura, per quam pueris e lernen ta traduntur. Tacit. 
Ann. XI, 13 novas litterarum formas addidit (Claudius) vulgavitque, comperto graecam 
quoque litteraturam non simul coeptam absolutamque. Auch litteratio bei Varro 
und S. Augustin. de Ordine II, c. 12: per quam pueris elementa traduntur, non docct 
artes liberale?, sed mox praecipiendis locum parat. Vergl. noch prima litterarum 
elementa, rndimenta. Dazu Classen, De primord. gramm. p. 3; Frani. Element. 
Epigraph. Gr. p. 24, Not. 2 und Welckcr, Kleine Schriften I, S. 389, Anm. 17.

Vor Allem lernten die Kinder die For men der Buchstaben 
kennen. Die mecbanische Kenntniss dersclben behufs des Lesens und 
Schreibens ist es auch, was den urspriinglichcn Begriff der ypapparizł] 
ausmacht3). Nur gewann bei den Hellenen durch den ausserordent- 
lichcn Umstand, dass der zu diesem Zwecke vcrwcndete Lchrstoft’ aus 
den gefeierten und auch der ganzen Nation vcrstiindlichen Dichtern 
gcnominen wurde, insbesondere aus Ilomeros, der elementare Unter- 
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richt nach Ueberwindung der ersten Schwierigkeiten sofort eine weit 
hohereBedeutung ais ein gcwohnlicher Leseunterricht in unsern Volks- 
schulen, desscn Grundlagc zwar nicht die klassischen Miirchen der 
Odyssee, sondern dafiir dic Irrfahrten der Kinder IsraeFs auf der 
Reise in’s „gelobte“ Land und die gelegentliche Erzahlung semitischer 
Greuelthaten ausmachen.

Uebrigens ist es durchaus nicht gleichgiltig, ob wir sagen: die 
Knaben musstcn erst dic Formen und Namen der Buchstabcn kennen 
lernen, oder umgekchrt: dio Namen und Formen. Es ist von Interesse, 
die Erorterung Quintilian’s iiber diesen Punkt anzufiihren. Sollte ich 
mich schamen, bemerkt er I, 1, 24, gleich in den ersten Elementen 
den kiirzesten Weg des Unterrichts zu zeigen? So gefallt mir z. B. 
gleich jene fast allgemcin verbreitete Methode nicht, dass die Kleinen 
dic Namen und Reihenfolge der Buchstaben friiher ais die Formen 
lernen sollen (ut litterarum nomina et contextum prius quam formas 
parvuli discant). Dies hindert namlich das Kennenlernen (agnitio) 
derselben, weil der Knabe nachher seine Aufmerksamkeit nicht auf 
dic Schriftzuge (ad ipsos ductus) richtet, sondern, wie er dio Buch
staben vorhcr auswendig gelernt hat, sie aus dem Gedachtniss hersagt 
(antecedentcm memoriam secuntur). Darum gibt man auch die Vor- 
sebrift, dass man dic Buchstaben, wenn sic der Knabe in jener geraden 
Reihenfolge (recto contextu), worin sie gewbhnlich zuerst geschrieben 
werden, sich hinlanglich eingepragt hat, riickwarts lesen lasso und 
durch mancherlei Versetzungen durcheinander werfe (varia permutatione 
turbare), bis der Schuler sic nach ihrem Aussehen (facie) und nicht 
bios nach der Reihenfolge (ordinc) kennt. Am besten lehrt man da
her, wie von Menschen, Gestalt und Namen zugleich (optime 
sicut hominum pariter et habitus et nomina edocebuntur).

Also ganz richtig der erfahrene rómische Lehrmeister. Dagegen 
findet sich bei dem Rhetor Dionysios von Halikarnass eine umstiind- 
liche, an einer anderen Stelle fast mit denselben Wortcn wiederholte 
Schilderung der Methode dieses Unterrichts, welche vielmehr so lau- 
tet: Wenn wir Grammatik lernen, so nehmen wir zuerst dic Benenn- 
ungen fiir die Elemente der Stimme, d. h. die Buchstaben in uns auf, 
dann ihre Form und Bedeutung, hierauf das Zusammenfassen derselben 
zu Sylbcn und die cinschlagigcn Lautverandcrungen oder Flexionen 
(ta wspl taura raćth;). Wenn wir dieses bewaltigt haben, schreiten 
wir zu den Redetheilen fort: ich meine die Nomina oder declinirbarcn 
Worter (ovópaTa), die Verba oder conjugirbaren Worter (pjpara) und 
Conjunctionen (awSsapoi) oder allgemeiner genommen, die unflectir- 

17*  
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baron Wór ter oder Partikeln uberhaupt; dabei alles was damit zusam- 
menhangt, ais die Veianderungen der Worter nach Zusammenziehung, 
Dehnung, Accentuation, Genus, Casus, Numerus, Modus und was der- 
gleichen noch mehr ist. Haben wir von allem diesem Kenntniss ge- 
nommen, so geht es an’s Schreiben und Lesen, anfanglieb syl- 
benweise und langsam, insofern unsere Fiihigkeit noch zu jung 
ist; mit fortschreitender Zeit aber, wenn bei unausgesetzter Uebung 
zugleich die Betonung ersfarkt und sich beseelt, gelaufig und mit 
yieler Leichtigkeit. Gibt man uns nun ein ganzes Buch, so verstehen 
wir dieses gleich, ohne irgend alle jeno Theoreme zu wiederholcn <).

Gehcn wir auf die Theoretiker einer friihcrcn Periode zuriick, 
so sollte nach . Platon der Unterricht im Lesen und Schreiben vom 
elften bis zum dreizehnten Jahre so vor sich gehen: Zuerst lernt der 
Knabe die Buchstaben, die ais einfachste Grundlage fiir allen gram- 
matischen Unterricht sowohl durch das Gesicht ais das Go
li or genau unterschieden werden miissen, damit nicht ihre Zusam- 
menfugung verwirre, Dann kommt der Knabe zum Lesen, wo cs sich 
zeigen wird, dass er die Buchstaben leicht in kurzeń Sylben, in langeren 
und schwereren aber nicht mehr kennt, in w’elchem Falle man ihn 
zu den ktirzeren Sylben, in denen er die Buchstaben kannte, zuriick- 
fiihren und ihm das Gleiche in den kurzeń und langen Sylben zeigen 
muss, das Unbekanntc an das Bekannte haltend, so dass 
er durch die Vergleichung dic Einheit derselben Buchstaben, sowie 
die Verschiedenheit der andern erkennt2).

*) De admir. vi dic. in Demosth. c. 52 izazi; yap a’r»] (ypappattz() zai ta; aXXa; 
(reyza;) rezpijpituaai, tpazepuitan; itaaalz ouaa zat Oaupaatoitatł]. tait/jZ ■pap oraz ezpa- 
Otupez npiutoz póz xa ózópata rtuz atot)tei<uz rij; tpcoz^c (notnina ipsa elomon- 
torum ąuibus vox eonstat) azaXap(3dzopez, a zaXeTtat ypappata- ettetta tuitouę 
t a u r <u z zat 3 u z a p e i; • oraz 8e rauta pa9u>pez, róre ta; auXXa{3a; a u r tu z zat 
ta itept rauta ttaftr) (affectiones) • zpat^aazte; Se rounuz ta tou Xóyou (orationisj pópta' 
ozópata Xeptu zai prjpata zai auzSeapou; • zai ta auu^ejijzóta routotc, <3'j<stoXa;, ezraaei;, 
ó$uti)taę, (Saputijta;, -pezi;, itnuaet;, aptSpouę, epzj.iaet;, ta t aXXa ttapaA^ata routot; pupia 
ozopata. oraz oe ri]z rounuz attaztiuz eraat^p/jz neptXd|3<upez, rot apyópe&a ypaipetz 
te zat azap ty tusze tz, zai auXXa0i]z pez zai (Spaóśtu; tó ttpoiroz, ate zeapa; oua>;ę en 
tij; e£etuc itpo^atzozro; 3e tou ypózou zai rózoz iayupóz wg tpu/tg itept-tOezto; ez rijc auze- 
/ou; peXet>;ę, tor aitraianu; te zai zata ttoXXi;z eutteretaz zai itaz ort az eittStu ti; (h.p.ioz, 
ouoez ezeiztuz en nuz itoXXtuz Setupzjpdnuz dzattoXouzteę, apa zorjaet StepyópeOa. Vergl. auch 
Dionys. Halik, de coniposit. verb. c. 25 extr. Dass in diesen Worten gerade das Ge- 
gentheil von dem enthalten ist, was Becker im Charikles II, S. 33 nnd im Gallus II, 
S. 64 herausgebracht hat, ais ob namlich die Alten die im yorigen Jahrhundert erfun- 
dene Sylbenmethode gebraucht hatten, hat Dssing gesehen, Darstellung des Erz. und 
Unterrichtswesens S. 107.

2) Vergl. die Nachweisung bei Kapp, Piat. Erz. 8. 77.
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Auch bei Platon ist, wie bei Dionysios und bei Quintilian, vor 
Allem die Kenntniss der Buchstaben angesetzt, wobei jedoch Quintilian 
ausdriicklich verlangt, dass die Knaben erst die Gestalt und nachhcr 
die Namen und die Reihenfolge der Buchstaben kennen lernen, womit 
iibrigens auch Platon’s Ansicht iibereinstimmt. Wenn also dic neucren 
Geschichtschrciber der Padagogik, wie K. Schmidt I, S. 376, nach 
Becker's Vorgang, in der Unterrichtsmethode der alten Grammatisten 
cinfach die Sy 11 abirmethode erkennen „wobei dieNamenund die 
Folgę der Buchstaben friiher ais die Gestalt und die Geltung der
selben eingepriigt wurden“, so ist damit gleichzeitig zu wenig und zu 
viel gesagt; zu wenig insofern, ais die genannten Schriftsteller aus- 
driicklich das Syllabiren ais eine weitere oder nachsthobere Stufe 
dieses Unterrichts bezeiebnen, und zu viel, weil man vorerst zu er- 
weisen hatte, was die Alten unter Sylbe verstanden und ob wirklich 
ihr Begriff von ooXXo$i] mit dem heutigen zusammenfallt.

Dass die feineren Uebungen und Unterscheidungen im Fortgang 
des grammatischen Unterrichts, wie sie Dionysios andeutet, eigentlich 
erst die Aufgabe des hoherstehenden jpapjiaTtzóę bildeten und nicht 
auch schon des Ypag/iatta-rj? oder Elomentarlehrers, vcrsteht sich von 
selbst. Indessen mussten ohne Zweifel die Grammatisten beim Lese- 
unterrichte doch schon auf das Wescn der einzelnen Buchstaben im 
Allgemeinen Riicksieht nehmen, auf Lange und Kurze der Vokale 
u. s. f., wenngleich ihre Bemerkungen nach der Natur der Sache auf 
einfache praktische Regeln beschrankt waren. Immerhin war die Be- 
trachtung der Lautlehre schon in der Zeit des Sokrates bis zu 
einer pd&Tjat; zai ?<uv ypappaum *)  vorgeschritten oder ais

*) Xenopb. Memor. IV, 2, 20. •»
2) Vergl. Grafmhan, I, S. 101; Kapp, Platon’s Erzieliungslehre S. 70 ff.
3) Grdfcnhan, I, S. 100 f. 103.

solche wenigstens geahnt. Man suchte die innere Natur der Sprach- 
elemente zu durchschauen und betrachtete dic letzteren auch in Bezug 
auf die Sprachorgane, wie die liquide Natur der Buchstaben X und p, 
das Zischende, Sausende und Schwellende in <p, a, C u. dgl.* 2). 
Nach Platon’s Angabe im Kratylos hatte vor allen der Sophist Hippias 
eine griindliche Kenntniss der wahren Natur und Wesenheit der Sprach- 
elemente (dpb&tiję oder 3uvaptę tcdv ypapparwy) besessen oder doch 
angestrebt3).

Uebrigens wird selbstverstandlich wiederholt hervorgehoben, wie 
wichtig es fiir den Fortgang des Unterrichts sei, dass besonders zu 
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Anfang dessclben langsam und bedachtig verfabren und nichts ubcreilt 
werde *).

1) Quintil. I, 1, 32. So heisst es noch in spatester Zeit bei Pseudo-Boetius, De 
diseiplina scholarium, ed. Mignę II, p. 1225, C: impritnis igitur flguranim elementa re- 
praesentantium imprimeuda est dilectio coniungendarunnjue litterarum non parum arti- 
flciosa coniunctio. Nec tali laborioso certamini multum est insistendum nec cito sqą.

2) aror/eioo pev o»v sort ętuzr; aStaiperos, oó irdaa Se aXX’ (s rtśęoze ouv9et>] 
fwsaSat <pu>v:q zrX. Vergl. insbesondere K, E. A. Schmidt, Beitrage zur Geschichte der 
Grammatik des Griechischen und des Lateinischen, Halle 1859, S. 80 ff. Grafenhan, 
Geschichte der Philol. I, 438 ff. III, 60 ff. IV, 115. Dionysios Halik, de compos. verb. 
c. 14 ypappara pev (zaXoopev), ort ypappatę not atjuawerai• arot^eta Se, ort itaaa 
tptuw] ri;v yezeaw śz. roórtuz Xap{3dvet -npcuroz zai ri]v Stakusw eię zaora itoteirai rekeoraiao 
z.rX. Ueber den Unterschied von arot^eioo und ypappa cf. Bekk. An. Gr. II, p. 795.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass ein Aussprechcn oder 
Nachsprechen der Buchstaben erst dann begonncn haben wird, wenn 
der Schiiler einen Buchstaben gesehen hatte und ihm dessen Namc 
vorgesprochen worden war. Von der letzteren Operation lasst sich 
aber ein Vorzeigen oder auch Vorzeichnen der Buchstaben nicht gut 
trcnnen. Dies gilt gerade in hervorragender Weise von einer solchen 
Personificirung der Buchstaben, wie sio in den Figuren der 
Kalliastragodie vorliegt, indem der auftretende Buchstabe ais solcher 
gekennzeichnet sein oder sich selbst ankiindigen musste; so dass wirk- 
lich, ganz im Sinne Platon’s und Quintilian’s, die beidcn Momentc 
des Erkennens und des Benennens fiir die Anwendung auf den Schiiler 
sich nicht fiiglich trcnnen lassen.

Erst sollen die Schiiler die Bedeutung der Buchstaben, Laute 
oder Grundlaute kennen lernen, dann folgt dic Anwendung. Dic 
Buchstaben oder Grundlaute heissen die Alten atot/sta, d. i. die klein- 
sten (Satz-) Theile bei fortschreitender Theilung. Das Wort atot);etov, 
das friiher, wie es scheint, von den einfachsten Lauten ais von den 
Grundstoffcn der Dinge uberhaupt gesagt ist, auf die es wohl erst 
Platon angewendet hat, bezeichnet etwas insofern, ais daran ein ord- 
nungsmassiges Schreiten vorkommend gedacht wird, ungefahr wie das 
deutsche Buchstabe sich mit Steiger zusammenhaltcn lasst. Eie- 
meńtarlaut, sagt Aristoteles Poet. 20, ist ein unzerlegbarer Stimmlaut, 
jedoch nicht ein jeder, sondern nur ein solcher, welcher einen Bestand- 
theil zu zusammengesetzten Stimmlauten herzugeben vermag: denn 
auch die Thiere besitzen unzerlegbare Stimmlaute, von denen ich aber 
eben keinen Lautelement nenne. Die Lautelemente zerfallcn in drei 
Klassen, Yokale, Halbvokale und lautlose Buchstaben* 2). So heisst
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denn auch der -[■papp.a-tarrp; oder Elenientarlehrer ó r« npwza 
□ TOt/sia 8tóaax<uv, Suidas I, p. 494.

Es begreift sich, dass man friihzeitig auf Mittel und Wege sann, 
um dic ersten Schwierigkeiten im Einprtigen des ABC Icichter zu 
iiberwindon. Wo nicht Gcschriebenes *)  zu Gebote stand, da wurden 
ohne Zweifcl durch Vorschreiben des Lehrers und durch Nachschreiben 
der Schuler die Formen der Buchstaben vor Allem kennen gelernt, 
so dass unmittclbar darauf das Aussprechen derselben und das Buch- 
stabiren folgen konnte. In diesem Sinn ist es wohl aufzufassen, wenn 
hier und da der erste Unterricht nach der urspriinglichen Bedeutung 
des Wortes ypappa-ta mittelst ypatpsiy und ayayrpaoozety, Schreiben und 
Lesen, bczeichnet wird1 2). Oft auch ist vom Erkennen (pd&igatc) oder 
Lernen in erster Linie und in zweiter vom Einiiben (aax7)at;), d. i. 
in diesem Falle vom Buchstabiren und Sylbabiren, endlich vom Lesen 
dic Rede3). Unwissende Knaben bringen die Buchstaben durchein- 
ander, ungebildete Manner aber die Sachen4).

1) Muster, Vorlagen, praescripta, siehe weiter unten.

2) Cf. Piat. de legg. VII, p, 810 B ypappara pev to(vjv ypż] tó peypt -ou ypatpa 
tc zai avaptuvat 8uv<ztÓv siuat 3tontovaiv.- Xenoph. Memor. IV, 2, 20 rtÓTepóu ot ypappa- 
Tizwrepoy zpwetę, ó'{ ai śzorv iii] óp9u>; ypaęi) zat cwapYtóazr] ztX.

3) Artemid. III, c. 66, ed. Reiff, p. 302 Stóaazakiztuc chśypaia. wertep 
Se ot ypapp-artzoi t»v a t o i ye i w v e rt e 18 a v taę 3 u v a p e i i StSaJwatTOucrtaiSa;, 
tott zai órttoę ópou itaat ^prja^at Set urtoTtOeuTat, outw zai eyw ptzpaę twa? zat eu- 
itapazoZou&^TOuę uno&^zac rtpóę TOtt etprjpeuotę erttswpeóaw ztX. Vergl. auch Stob. Flor. 
II, p. 14, No. 78 nach Musonios rtepi aaz^aew;. Doch finden sich Verbindungen wie 
aazeiu zat 3t5aaxeiv, aazetu zat pav&aveiv auch im allgemeinen Sinne des Lcrnens iiber- 
haupt, z. B. bei Plutarch. Cat. M. c. 21; Alezand. c. 71.

4) ot p.śv dpa9e's TtaiSsę ra ypappaTa, oi Se artaiSe-jTOt av3pts ta Ttpotypata 
ojf^eouot, Multach. Fr. Philcs. Gr. I, p. 485, No. 33.

Bei den Hellenen macht sich in der Zeit der Sophisten unver- 
kennbar das Strebcn geltend, fiir das erweiterte Wissen, wofiir die 
bisherigen Unterrichtsmethoden nicht mehr ausreichten, mcthodische 
E r 1 e i c h t c r u n g s m i 11 c 1 zu erfinden. Ais ein hochst merkwiirdiger 
Vcrsuch dieser Art, wodurch den Knaben das trockenc Erlerncn der 
Anfangsgriindc moglichst crleichtcrt und selbst angenehm gemacht 
werden sollte, ist die leider nur fragmentarisch crhaltene Buchsta- 
ben-Tragodie (jpappomzi) TpaycpSta) des athenisclien Lustspieldich- 
ters Kallias, um 400 v. Chr., zu betrachtcn. Es ist diese wegen der 
spielenden Form sogenanntc Tragodie eine Buchstabcn-Theoric, ein 
Scherzspiel in Versen und Absatzen mit Strophen und Antistroplien
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vcrfasst, worin zucrst die vier und zwanzig Buchstaben der Reihc 
nach vorgefiihrt wurden, worauf dann dic einzelnen Hauptzusammen- 
setzungen der Buchstaben in Vers und Melodie folgten, also ein 
ABC-Buch in Form einer Tragodie fur Knabcnschulen J). Der Namc 
Tragodie ergab sich aus der ausseren Einrichtung und der allgemeinen 
Eintheilung in Prolog, Chorlieder und Epeisodien, dann aus der An
wendung von jambischen Trimetern und Liederversen nebst Melodie. 
Die vier und zwanzig Buchstaben wurden anfanglich in der Ordnung 
des Alpbabets vorgefuhrt und zwar durch den Prolog (rapoko-p; ex 
T<ov atot/sitoy). Hiebei liegt das neue unter Eukleides Olymp. 94* 2 
cingefiihrte Jonische Alphabet zu Grundc, rj jist EuxXei'8rjV fpappartZTj, 
im Gegensatze zum alteren attischen Alphabet, ,Arrtxd Tpdpjta-ta. Das 
Biichlein des Kallias muss also in der 94. Olympiade oder etwas 
spater verfasst sein2). Dieser Umstand allein schon macht es wahr
scheinlich, dass Kallias dasselbe zum Gebrauch der Knabcn- 
schule geschrieben hat und nicht etwa zum Vergniigen, Derselbe 
Archinos, der die Einfiihrung des Jonischen Alphabets in Theben 
beantragte, soli auch einen Volksbeschluss vcranlasst haben, wo- 
nach es den athenischen Lehrern zur Pflicht gemacht wurde dieses 
Alphabet auch in den Schulen zu lehren3). Bczeichnend ist auch 
wenigstens fiir die Verbreitung dieses Schcrzspieles, dass nach einer 
Notiz bei Athenaios p. 453, E Sophokles in der Tragodie Konig Oedipus 
vs. 332 eine metrische Licenz nach dem Vorgange des Kallias sich 
erlaubt haben soli4).

1) Athen. X, 79, p. 453, C ó 81 ’A07]va?oę KaXXia? . . . iicoóiae rr]V zaXou- 
pśv7]v Ypap[iaTtx7]V rpay<p8i<xv, ourco 8tard$at. Ttpokopc pśv aorijc larw Iz twv 
arot^ettoy, ov ’/pr; Xeyetv 8tatpouvras zara rac teapaf p acpac ztX. Vergl. ebenda 
p. 276, A, und uberhaupt die gelehrte Untersuchung Welcker’s im Rhein. Mus. I, S. 
137 ff. (1833), auch in desselben Klein. Schriften, Band I, S. 371—394; hier wird 
nach dem letzteren Abdruck citirt.

2) WeZcfcer, a. a. O. S. 383. 393.

3) Schol. zur Grammatik des Dionysios Thrax bei Belek. A. Gr. II, p. 783:
oic 81 vuv't ypróps&a, eialv 'Iiimzoi, etssYlyzawoc’A p y i v o □ rząpi Syj^atotc tfi^ętapa 
roić Ypappartatac tonę 8t8aazaXo'ję TtatSeóew r7]v’Imvtz7]v Ypappartz^y rypow ra ypau-
para. Stlraje 8e zat ra arot^eia ypacpcaSiai <óc ypd^opev vuv IIpovartt8c ó’A&rpatoc. 
rńv fap apyai<ov oi plv snjpi8óv eypa<pav, ot Se irXtv(h]3óv, oi 81 ^o'jatpo<f>ł]6óv, ot 81 ztov»]- 
8óv, rtept u>v ev rot? ejiję e/opw pafk.v. eppa<pov 81 aura zat 8taoyt8óv rfyo'jv art^7)8óv, 
rj 1 pacpig zai p e t ę vuv ypópeOa.

4) Natiirlich ein Missrerstandniss, es musste denn sein, dass Kallias in einer viel 
friiheren Arbeit etwa schon um 420—410 v. Chr. von solcher Elision eines Vokals am Eude 
des Yerses Gebrauch gemacht hatte.
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Dic Buchstaben waren also darin zuerst einfach in eine Reihe 
gcstcllt, noch ausser Handlung und Verwickelung, und wo dic zur 
Bczeichnung des Charaktcrs oder bios zur Begleitung dienende Rede 
schloss, war nach jodem Buchstaben dic Paragraphe (Zeichen der In- 
tcrpunktion) gesetzt, zur Erinnerung, dass man, statt nach irgcnd einem 
Zusammenhang der Worte, bios nach den auf solche Art gleichsam 
cingefassten Buchstaben (sz to~v oTOtystajy, von ihnen ausgehend) zu 
sondern habe, damit in der so im Yortrag abgetheilten Rede das 
Alphabet sich nach seiner Folgę besser hervorheben und dem Ge-
dachtniss einpragen konnte*)•  Z. B.

BijTa aktpa Pa
pr/ua T 

st ps
Prjra 7p:a

pijta tuka P'-
pTjTCt T 

OD po
P^ra T

D po
Pi/ca T 

CD P<o.
Dann folgte yagpa a/.tpa, ya u. s. f. bis yappa w, ‘fw, alsdann Sślra
al.cpa, oa und so die iibrigen 15 Consonanten hindurch, so dass also
dic sammtlichen 17 Consonanten je mit den 7 Yokalen ais Personcn 
gepaart 17 Cborabtheilungen oder antistrophische Gesange bildeten, 
wobei fiir alle Sylben Vers und Melodie gleich blieben. In der Rede, 
weiche auf den Clior folgte und die aus den Yokalen gebildet war 
oder von ihnen handelte, war jeder Buchstabe durch die Paragraphe 
fiir sich hervorgehoben. Die sieben Vokale werden ais Frauen (foyaizsc) 
personificirt, die vor dem ypappattoti]? oder Ypa[ip.aTO§t8aaza/.o; auf- 
treten; „dieser oder auch der auswendiglernende Schuler heisst die 
Buchstaben sich selbst aussprechen, sie reden und figuriren gleichsam 
wie Marionetten indem sie genannt werden ’zAk<pa póvov, <o yoyatzsę, 
Et ze óeuTspoy etc. und von und zu ihnen gesprochen wird. In Beta 
Alpha ba singen Beta und Alpha das ba, in Beta und E das be, oder 
sie werden in ba und be gesungen“ 2). Auf die Vokale folgten die 
iibrigen Abtheilungen der Buchstaben, zuniichst vielleicht die langen 
und die kurzeń Vokale getrennt, dann die mutae, die liquidae und 
andere Gruppen und wahrscheinlich, wie in sieben Versen dic sieben 
Vokale, wie vermuthlich in vier und zwanzig derPrologos, ungerech- 
net die Wiederholung, so immer eine jede Anzahl der Buchstaben in 
gleich vielen Yersen.

<) Welcker, S. 372.
2) Welcker, S. 382.
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Der Zweck des Ganzen ist klar genug, wenn auch iiber einzelne 
Punkte, selbst nach TFeZc7«er’s Untersuchung sich immer noch zweifcln 
lasst. „Es braucht darum nicht gerade ein Schulmeistcr das Biichel- 
chen geschriebcn zu haben; vielmehr findet guter Grund statt zu ver- 
muthen, dass cs von dcm Komodiendichter Kallias hcrriihrtc, der 
schon seit Ol. 89 und bis nach Ol. 94 Komodien aufgefiihrt zu haben 
scheint, auch von Meinelce, Clinton u. A. ais Verfasscr angenommen 
wird“ J). Ob derVerfasser sein Lehrmittel Tpaywóta oder dswpta ypap- 

benannt habe, konnen wir hier fiiglich dahingestellt sein lassen, 
wenn wir auch gerne der T7eZc&er’schen Ansicht bcistimmcn, dass der 
Titel TpaywSZa nur der spielenden Form wegen gewahlt sci1 2). Uebri- 
gens bemerkt Welcker, unter Zuriickweisung anderer Erkliirungen an 
einer andern Stelle S. 381, dass nach der Natur der Sache nur die 
aussere Einrichtung des Biichleins an die Form der Tragodien erin- 
nern konnte; habe doch nicht einmal der Chor aus besonderen Pcr- 
soncn bestanden, sondern aus einem abwechselndcn Ausschuss aus 
denen des Ganzen, nicht aus 24, aber auch nicht aus 12 oder 15. 
Die Buchstaben waren nicht Personen activ oder im eigentlichen Sinn, 
dass sic gesprochcn hatten, ich A, ich B u. s, wic das S in Lukianos 
witziger Klage dieses Buchstabens gegen das T vor dcm Gcrichte 
der 7 Vocale am 7. Pyanepsion unter Archon Aristarchos eine 
Kcdc halt.

1) Welcker, S. 379.
2) „Dewpta ist auch schon die wahro Lcsart bei Athen. p. 453. C, dic nach 

p. 276, A in einigen llandschriften corrigirt worden ist und die, auch wenn TpaycpSia 
der eigentliche Titel gewesen ware, doch ais die richtige Deutung desselben wicli- 
tig genug bliebe“. Welcker, S. 391.

3) Vergl. die Nachweisungen von TJssing, S. 108, A. 1.

Aebnliche Buchstabiriibungen treffen wir ubrigens auch auf 
attisehen Monumentem So ist cin schwarzer Ziegelstein zu Athen mit 
eingeritzten ap fiap yap, sp fizp, r;p und so fort durch alle Vokale be- 
bandelt im Philhistor IV, p. 527. Ferner begegnen uns solche Alpha- 
betiibungen auf vcrscbiedenen kleincn Lehmflaschcn aus Italien, an 
der Wand in einer etrurischen Grabkammer, auch auf pompejanischen 
Mauern 3), ferner das Vasculum alphabeticum, beschrieben von Lepsius 
in Ann. dell’ Inst. archeol. Tom. VIII,5 p. 186 sqq., auch bei Franz, 
Elemcnta Epigrapbices Graecae, Bcrol. 1840, p. 22 sqq. YpappaTtzcv 
szitopa. Ein flaschenformiges Gcfass, das um den Fuss herum das 
ganze Alphabet hat, um den Bauch aber in ganz altcrthumlichcn 
Charaktcren
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TITATYTE
B1BABYBE nrAFYrE Z1ZAZYZE HIHAHYHE0I0A0Y0E MIMAMYME N1NANYNE innAnYiiEQIQAQYQE SIZASYYE W1WAWYWE a>I<bAd>Y4>E

Ob dies eine Art Zauberformel war oder dazu diente, den Kindern 
das Alphabet Icichter cinzupragen in der Weise, wic es attischc u. a. 
Denkmaler zur Anscbauung bringen, dariiber lasst sich noch zwcifeln.

Quintilian erwahnt an der angefuhrten Stelle I, 1, 26 ais eine 
bekarinte Sitte, die er selbst billigt, dass man, um den Kleincn zum 
Lernen Lust zu machen (irritandae ad discendum infantiae gratia), 
ihnen elfcnbeinerne Formen der Buchstaben (cburneas litterarum for- 
mas) zum Spielen gab, oder was sich sonst noch zu grosserer Frcudc 
jenes Alters finden liess, das in den Hiinden zu haben, zu bcschauen, 
zu benennen angenehm ist. Selbst im Leben der Erwachsenen fchltc 
es nicht an Buchstabenspielcn und andern damit verwandten Unter- 
haltungen ’). Ais wunderliche Curiositat wollen wir noch anfuhren, 
was Philostratos von dem Sobne des beruhnten Redners und Staats- 
mannes Herodes Attikos, aus der Zeit der Antoninę erzahlt* 2). Dem- 
selben hatten namlich alle Anlagen zur hoheren Ausbildung geman- 
gclt, nicht einmal die Buchstaben des Alphabcts (za itptóza ypappaza) 
habe er zu erfassen vermocht. Um ihm nun aber doch beizukommen, 
sei von dem Vater dic Einrichtung getroffen worden, dass zugleich 
mit ihm vier und zwanzig Knaben von demsclbcn Alter aufer- 
zogen wurden, welche ganz willkiirlich mit den Namen der Buch
staben des Alphabets bezcichnet durch ihren Umgang es ermoglichen 
sollten, dass der Junker mittelst dieser 24 lebendigen Buchstaben um 
so leichter die gcschriebencn zu fassen und im Gedachtniss zu bchal- 
ten vermochte.

*) Vergl. Becq de Fouąuilres, Les jenx des Anciens, Paris 1869, p. 70 sqq. 
Ilieron. Epp. fam. II, 15, Tom. I, p. 675 flant ei litteiae vel buscae vel eburneae 
et suis nominibus appositae; ludat in eis sqq.

2) Vit. Soph. II, 1 ed. Kays, p. 240; vergl. oben S. 119.

Die 24 Buchstaben-Knaben oder -Sklaven erinnern von selbst 
an gewisse Seitenstiicke der neueren Zeit, z. B. an die merkwiirdige 
Basedow’sche Buchstabenbackerei im vorigen Jahrhundert, wonach 
ein alphabetlernendes Kind in ungefahr vier Wochen die nacheinander 
ausTeig geformten Buchstaben essen sollte, um so die volle Kenntniss 
derselben zu gcwinnen. In diesem Sinne hat iiber den Wertli jener 
Buchstabentheorie des Kallias schon Welcher in sachkundigcr Weise 
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sich dahin ausgesprochcn, dass dicselbe einen vornehmen Platz ein- 
nehme unter allen Erfindungen, die man gemacht hat, Kindern das 
ABC durch Verschen und Bilder vom Affen und dem Apfel an und 
allerlei grammatische, metrische und andere Regeln und Ausnahmen, 
durch Rhythmus oder Reime, durch ernsthafte und scherzhafte Ein- 
kleidungen, durch Ballete, wie in manchen Jesuitenschulen die Latei- 
nische Syntax oder wie das, welches Jablonsky zu Ehrcn des jungen 
Stanislas Leszinski angeordnet, in das Gedachtniss zu pragen und an- 
ziehender zu machcn. Ais im alten Athen die Vater so viel von Tra- 
godien sprachen, musste den Knaben schon durch den Namen und 
eine oberflachliche Nachahmung in den ausseren Formen die Schule 
zum ergetzlichen Theater werden; und ausserdem blieb es dem Ver- 
fasser anheimgestellt durch alle Kiinste der versus memoriales die 
Trockenheit der ersten Sprachregeln zu verstecken. Indessen kommt 
der Ruhm der Erfindung dem Kallias nicht uneingeschrankt zu; denn 
schon friiher hatte der beriihmte Sopbist und Elegiendichter Euenos 
von Paros 9 rhetorische Regeln in Denkversen gesebrieben* 2). „Die 
Melodieen, nach denen Kallias buchstabiren liess, móchten leicht 
viel vorausgehabt haben vor der Eintonigkeit, womit nach einer ge- 
wissen neuen Lautirmethode die Schiiler einer ganzen Ordnung auf 
jede Sylbe und jedes Wort zusammen einfallen, indem sie sich die 
Melodieen selbst erfinden. Aristophanes bietet uns Beispiele dar von 
ziemlich ahnlichen kleinen Liedern wie im Fricden (Vs. 517 ff.)

*) Piat. Phaidr. p. 267, A tm oś xdXktSTOV JIdptov Eó»;vóv etę peaov ouz dyopey, 
oę óito8/p.<»aiv re itptoToę eupe zat rtapettatTOJC; oi o aóróv zat Ttapajiófoję <fa<siv ev 
perptu kefet^, p.vtqp»)ę ^aptv' aotpóę yap dwjp. Cf. Spengel, Teyyuw
sivo Artt. Scriptt. p. 92.

2) Welcker, S. 380.
3) Welcker, S. 374.

4) Yergl. Welcker, Ueber Prodikos von Keos, im Rbein. Mus. I, S. 10, Anm. 21.

(2 eta vuv, tu eta itac,
T T T T T T co sta st, cd sta et,
Tl- T T T - Q\ zztu eta et, tu eta Tta;3),

Uebrigens soli auch der bereits erwahnte Hippias von Elis mit seinem 
Unterricht iiber die Buchstabenlehre die Musik innig verbunden und 
auch die Metrik und Rhythmik in der Lekture der Dichter bei den 
Grammatisten beriicksichtigt haben4).

Noch wollen wir bei dieser Gelegenheit an ein culturgeschicht- 
liches Curiosum des 18. Jahrhunderts erinnern. Wie dic bekannten 
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Verse der Zumpt’schen Grammatik dazu diencn sollten, der Jugend 
die schwierigen lateinischen Sprachregeln auf eine leichtere und be- 
quemere Art einzupragen, so verfolgte man mittelst eines gercimten 
und mit Melodien versehenen geographischen Handbuchs dcDselben 
Lehrzweck. Ein altes aus dem Jahre 1708 stammendes Handbuch 
dieserArt fiihrt namlich denTitel: SingendeGeographie, darin 
der Kern dieser nothigen Wissenschaft in deutliclic Licdcr ver- 
fasset und mit zulanglicher Erkliirung etc. etc. ausgefiihret. Yerfasser 
dieses 336 Seiten umfassenden Buches war ein Gymnasialdirektor und 
Magister Johann Christoph Losius; den Versen *_)  sind regelmassige 
Melodien beigefiigt; sie mussten, wic aus dcrVorrcdo des Buchcs her- 
vorgeht, bei den oftcntlichen Schauspiclen, die, wie ublieli im 17. und 
18. Jahrh. an allen deutschcn Gymnasien von Zeit zu Zeit aufgefiihrt 
wurden, von den Knaben und Junglingen gesungen werden. Daher 
der Titel „Singcnde Geographie“ 2).

In den Fragmentcn des Kallias-Biiehleins bei Athenaios glaubtc 
man tibrigens mit Unrecht eine friiheste Anwendung der Lautir- 
methodc zu erkennen. Ais Begriinder dieses modernen Vcrfahrens 
ist bekanntlich der Berliner Prediger Ernst Bogislan Venzky anzu- 
sehen, der durch sein im Jahre 1721 erschienenes „Lescbuchlcin" die 
Lautirmethode zuerst in Aufnahme brachte. Dieselbe fand erst spater 
durch Dr. Heinrich Stephani's Fibel oder Elementarbuch zum Lesen- 
lernen, Erlangen 1802, und andere Hiilfsmittel weitere Verbreitung. 
In dem athenischen Schulbuch des Kallias aber buchstabirt der Chor 
ganz nach der bis auf unser Jahrhundcrt berrschenden Weise, nam
lich nach der Buchstabir- und Syllabirmethode.

Nach erwojbener Kcnntniss der Buchstaben ging es sofort an 
das Syllabiren (aoXka[3tCsiv), d. h. die Kinder setzten die Buch
staben zu Sylben zusammen und wiederholten dereń Aussprache wohl

>) Z. B.
Wer will Teutschland tuchiig wissen, 
Mag’s behalten bei seclis Fliissen, 
Ais: der Donau und dem Rliein, 
Weser, Oder, Elb’ und Main. 
Andre pflegen bei zohn Kreisen 
Teutsche Lander anzuweisen:
I.ebt Bayr-, Ost- und West- Burg-lang 
Rbeine-, Sachsen-, Schwabet-, Frank- etc.

2) Vergl. Wilhelm Andrea, in den Rlattern fiir den hauslichen Kreis. Jabrg. 1871, 
S. 759 f.
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auch in singender Weise. Hicbei konntcn auch besonders dic gc- 
iibteren Schuler den Lehrer untcrstiitzen, indem sie Sylben und ganze 
Worter den Kleineren einzeln und deutlich yorsagten1). Hat der 
Knabe die Buchstaben kennen gelernt, heisst es bei Platon an der 
vorhin S. 260 erwahnten Stello, dann kommt er zum Lesen, wo es 
sich zeigen wird, dass er dic Buchstaben leicht in kurzeń Sylben, in 
llingcren und schwerercn aber nicht mehr kennt, in wclchem Palle 
man ihn zu den kiirzeren Sylben, in dencn er dic Buchstaben kannte, 
zuriickfiibrcn und ihm das Gleichc in den kurzeń und langen Sylben 
zeigen muss, das Unbekannte an das Bekannte haltcnd, so dass er 
durch dio Vcrgleichung dic Einheit derselben Buchstaben, sowie die 
Verschiedenheit der andern erkennt2}. — Sylbc, sagt Aristoteles, 
Poet. c. 20, ist ein unbedeutsames Lautgcbilde (tpowr) aayjpoę), welches 
aus Vokalen und Consonanten zusammengesetzt ist, denn z. B. G und R 
ohne A bilden noch keine Sylbe, wohl aber mit A zusammcn,z. B. Gra. 
Doch auch die Unterschiedo der Sylben zu betrachtcn, ist Sache der 
Metrik. — Nach K. E. A. Schmidt's Unlcrsuchungen3) ergibt sich, 
dass das Wort von den Griechen auch auf ganze Worte und
auf noch andere Dinge gelegentlich angewendet wurde. Die Scheidung 
der Worte in dicjcnigen Theile, welche man Sylben genannt hat, ist 
von der Schrcibkunst unabhangig; die Griechen gliederten ihre Worte 
auch ohne Riicksicht auf die Ableitung und den Ursprung derselben, 
so dass es hicrnach fehlerhaft erscheint, wenn in grammatischen Lehr- 
biichern gesondert von den Anwcisungcn iiber dic Ausspracho ein 
Abschnitt iiber die Sylbcneintheilung gegeben wird4). In dem Biich- 
lcin des Kallias waren dic zusammengesetzteren Syllabirubungen 
nach den Kla-sen der Consonanten gesondert, oder nach der Stellung 
zweicr Consonanten vor, nach oder zu beiden Seitcn des Vokals, von 
Alpha bis Omega, und gaben solchergestalt reichlichcn Stoflf zu Chor- 
liedern im Sinne dieser Uebungen. Gerade so yerfahrt Platon im 
Kraty los p. 424, O, wo von der Nachahmung des Wesens der Dinge 
durch Sylben und Buchstaben dic Rede ist; zuerst werden die Sclbst- 
lautc (■(•papjiata tpwvr)evTa) bestimmt, dann wiederum die iibrigen ihrer 
Art nach, die welche weder Laut noch Ton haben (a<p«>va zat

’) Leopold Roeder, 1. c. p. 13, not. 6) inter baec iubente praeceptorc surgnnt 
pusilli ad elenienta ot syllabas, dinumeravit eis nnus ex maioribus. p. 14, not. 7) 
et attendi pronnntiationes praeceptoris et condiscipuli. Vergl. oben S. 149.

2) Kapp, Platon’s Erziehungslehro S. 77.
3) Vcrgl. oben S. 262, Anm, 2.
4) Schmidt, a. a. O. S. 126 ff. 130 ff.
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«<p&OYya), und dann dic, welche zwar keinen Laut haben, aber doch 
nicht ganz tonlos sind (<ptov^ę pev ou, tp&oypu ós psTŚyowa Ttvoę) 
u. s. w. Man ging also von den Buchstaben zu den Sylben, von den 
Sylben zu den Wórtern, von da zu ganzen Satzcn iiber1). Der grie
chische Ausdruck aókXafk'Cstv bezeichnet ubrigens hier und da auch in 
einem allgemeineren Sinne den Elemcntarunterricht uberhaupt2).

*) Cf. Dionys. Halik, de comp. verb. c. 15 ex 3q rolv Ypapudrar; T030'źru>v te 
ovt<ov zai 3uvdpetc toiauraę e/ó^tor; al zaXoupevai -powat auXXa(lai xtX. Pollux IV, 18 
Jtoaaxeiv ypappata, auXXa(id{ aupukezety, fpacpeiv, dva-[w<uszetv ztX. Sueton. do grammat. 
et rhet. od. Reiffersch. p. 100: quod non nnlli tradnnt duos libros do littoris syl- 
labisque, item de metris ab eodem Ennio editos, iure argnit L. Cotta non poetac 
sed posterioris Enni esse, cuius etiam do angurandi diseiplina volumina ferantur.

2) Lukian. Somn. sivo Gall. 23 Aiovóaio{ zataSus/ję t>j{ rupawiSo; ev Kopó/Siu 
Ypappattsti]? peta t7]Xixa'jt>]v dp^Y ttaiSia auXXa0i(;eiv 8i8dsxu>v.

3) Vergl, Grafenhan, Gescli. d. Philol. I, S. 104.
Grafenhan, ebenda S. 105.

5) Cf. Yilloison in Anekd. Gr. II, p. 134 sqq.

Aber die Worter bcstchen nicht bios aus Buchstaben undSylben, 
sondern es bedarf auch der richtigen Beton u ng (toto;, acccntus), 
wenn die einzelnen Worter dic Objekte und Begriffe vollkommen 
ausdriicken sollen. Sclbstvcrstandlich ward darum nicht erst in den 
hoheren Lchrkursen, sondern bereits in der Schule des Grammatisten 
bei den Leseiibungcn auf richtigc Betonung und Bestimmthcit in der 
Recitation gesehen. Die Zeichen jedoch fiir die Betonung werden erst 
in der spateren Periode gcschrieben3); ebenso war auch dic Inter- 
punktion lange Zeit hindurch eine nur lebendigc, ohne Schriftzeichcn. 
Diese bestand eben in den Pausen beim Lesen und Aufsagen, auf 
welche der Lehrer aufmcrksam machte. Auch fiir das Auseinandcr- 
halten solcher Worter, die im Zusammenhang der Rede aufeinander 
folgen, aber gleichwohl nicht zusammengehbrcn und demnach nicht 
uno tenore gesprochen werden diirfcn, findet sich schon bei Platon 
eine Bezeichnung Stakagsw 4j. Wie sehr ubrigens die starkę Vcrnach- 
liissigung oder Untcrlassnng des Interpungirens (to att'$at, r; attyp’)) 
beim Lesen das Verstiindniss zu erschweren geeignąt war, ist be
kannt5), ebenso dass sich hieraus endlose kritische Zweifcl an der 
Richtigkeit des Sclirifttestes ergeben mussten.

Wie langsam aber und miihselig auch das Lesenlernen von Stat- 
ten ging, so ergab sich dabei der Vortheil, dass dic Schiiler an eine 
deutlichc Aussprache, an Melodie und Rhythmos im Yortrag sich all- 
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miilig gewohnten1). Ohne Zweifel machtc darin schon in Quintilian’s 
Zeiten die Methodik im Vergleich mit den Griechen sowohl ais mit 
der alteren rdmischen Periode bedeutende Fortschritte. Dass Quin- 
tilian die Syllabirmethode kannte, unterliegt keinem Zweifel; sie muss 
in seiner Zeit iiblich geworden sein. Er sagt I, 1, 26: Was bei den 
Buchstaben schadlich ist, wird bei den Sylben (in syllabis) nicht zum 
Nachtheil gereichen. Wciterhin I, 1, 30: Bei dem Syllabiren gibt cs 
keine kiirzere Methode (syllabis nullum compendium est); alle Sylben 
miissen gelernt werden und es diirfen nicht, wie meistentheils ge- 
schieht, die schwersten aufgeschoben werden, bis sie beim Schreiben der 
Worter aufstossen (ut in nominibus scribendis deprehendantur). Man 
darf auch nicht dem ersten Auswendiglernen blindlings trauen; Wic- 
derholung und langes Einiiben (repetere et diu inculcare) ist da von 
grbsserem Nutzen; ebenso beim Lesen, wenn man nicht eher zurVer- 
bindung der Sylben in Worter oder zu 3chnellercm Lesen hineilt ais 
bis die Verbindung der Buchstaben unter sich ohne Anstoss, ohne 
Zweifel, wenigstens ohne Vcrzug des Nachsinnens vor sich geht. 
Dann mag der Knabe anfangen Sylben in Worter zu verbindcn und 
diese zur Rede zu vereinigen (ipsis syllabis verba conplecti et his 
sermonem conectere).

1) Cf. I.ukian. Anach. 21 zat -ypaptpara ypa-Jiaattai zat toptuę aura śirtZź- 
ęaaSat 8t8a«zotwv. Foumier, sur 1'cducat. et 1’instruct. p. 31.

Doch warnt Quintilian ernstlich vor aller Eilfertigkeit auf diesem 
Wegc und erlaubt nicht, dass man in diesem Unterricht weiter gehe, 
ehe man sicher sei, ob das Kind vollstandig das wisse was man vor 
hat. Ebenda § 32 fi. heisst es: Es ist unglaublich wie sehr das Lesen 
durch zu grosse Eilc verzogert wird. Daher kommen nam
lich (wenn der Knabe schneller lesen soli ais er kann) Unsicherheit 
(dubitatio), Unterbrechungen (intermissio), Wiederholungen, indem die 
Knaben mehr wagen ais sie vermogen und dann, wenn sie einen 
Fehler gemacht haben (errarunt), auch das Vertrauen auf das ver- 
liercn was sie schon wissen. Das Lesen muss zuerst und vor Allem 
sicher (certa lectio) sein (d. h. Sylbe fiir Sylbe muss scharf und be- 
stimmt ausgesprochen werden), dann folgę das zusammenhangende 
Lesen; eine Zeitlang werde dies langsamcr betrieben, bis aus der 
Uebung fehlerlose Schnelligkeit (emendata velocitas) gewonnen wird. 
Denn dass man nach rechts und vorwiirts blicke, eine Vorschrift die 
von Allen ertheilt wird, ist nicht allein Sachc des Wissens, sondern 
auch der Uebung, ob man im Stande ist auf das Niichste zu selien, 
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wahrend mań das Erste ausspricbt, und die Aufmerksamkeit zu theilen, 
so dass die Stimnie das Eine thut und die Augen das Andere (ut 
aliud voce, aliud oculis agatur).

Mit Nachdruck fordcrt der alte Lehrmeister an derselben Stelle 
§ 37, dass die Kinder sogleich eine deutliche Aussprache er- 
halten, wofiir er nach dem Vorgang derGriechen Sprechiibungen 
mit schwierigen und holperigcn Buchstabenverbindungen cmpfiehlt. 
Damit das Organ vollkommen ausgebildet und dic Aussprache scharfer 
werde (quo sit absolutius os et expressior sermo), so mochte es ganz 
passend sein von Knaben dieses Alters zu verlangen dass sie Worter 
und Satze von erkiinstelter Schwierigkeit (nomina quaedam versusquc 
adfcctatae difficultatis), die aus mehreren und zwar sebr hart unter 
einander zusammenstossenden Sylben verkettet und so zu sagen holperig 
sind (ex pluribus et asperrime coeuntibus inter se syllabis catcnatos 
et veluti confragosos), mbglichst schnell hersagen (volvere); auf Grie- 
chisch hcissen sic xaAtvoi. Dies ist anscheincnd etwas Geringfiigiges, 
und doch, wenn es vernachlassigt wird, setzen sich viele Fehlcr der 
Zunge (linguae vitia), wofern sie nicht in den ersten Jahren entfernt 
werden, zu einer fiir die Zukunft unverbesserlichcn Mangelhaftigkcit 
(incmcndabili pravitate) fest. — Wiederholt kommt Quintilian hierauf 
zu sprechen; vergl. XI, 3, 31 f. iiber den Vortrag, mit Bezugnahme 
auf dic eben angefiihrte Erorterung.

Ueberbaupt verwandten die Alten auf die Uebungen in der Aus
sprache, wic sie ein scharfcs Ohr fiir diese hatten, auch einen ganz 
ausscrgewbhnlichen Fleiss. Schon beim Lesenlernen ward auf deut
liche Artikulation sorgsam gcachtet, ebenso spaterhin auf melodischen 
Klang der Stimmc und rhythmischcn Vortrag. Die Sprachorgane 
wurden zu diesem Behufe lang und sorgfiiltig geiibt und ausgebildet. 
In Absicbt auf die hohere Ileranbildung zum Kedner oder zum Sangcr 
lchrte ein cigcner Lehrer (<pu>vaaxóę), gleich einem Singmeister, dic 
Kunst, die Stimmc zu reguliren; und zwar schon in den ersten Zeiten 
der Lyrik. Dic Stimme wurde gemacht, man fragte nicht: Wer hat 
eine gute Stimme? Durch ein System von Diiitetik und musikali- 
schen Kunstiibungen, das wir freilich nicht mehr kennen, leiteten diese 
phonasci ais Stimm- und Singlehrer zum richtigen Vortrag an, lehrten 
das Ohr scharfen und den Werth des Rhythmos in der Composition 
erkennen und schatzen. Selbst in den boheren Madchenschulen fanden 
sie Platz1). Was ist dem Redner so nothwendig, heisst es bei Cicero 

i) Vergl. Bernhardy, Rom. Litt. Anm. 42 ; Krause, Gymnastik und Agonistik der 
llellenen, I, S. 633 f. iiber Stimmiibung (owacpowipię).

Grasberger, Erziehung etc. II (der musiflehe Unterricht). 18
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de or. I, 59, 251, ais die Stimme? Doch wirdNiemand, der meinem 
Rathe folgen will, um die Beredtsamkeit zu erlernen, gleich den Grie
chen seine Stimme ausbilden, weiche mehrere Jahre lang sitzcnd 
declamiren und taglich, ehe sie vortragen (pronuntiare), dic Stimme 
im Liegen allmalig in den Gang bringen (sensim excitant) und sie, 
wenn sie einmal in Bewegung ist, sitzend von dem hbchsten Tono 
bis zum tiefsten hinuntersteigen und gleichsam in den Grundton zu- 
riicksinken lassen. Ebenda III, 60, 225 wird von dem jiingorcn 
Gracchus erzahlt, er habe, so oft er eine Rede vor dem Volke hielt, 
insgeheim einen kunstverstandigen Mann mit einer elfenbeinernen Pfcife 
(eburnea fistula, tovaptov) hinter sich treten lassen, welcher ihm schnell 
den rechten Ton anblasen musste, um ihn aus der Erschlaffung zu 
wecken, oder von kreiscliender Heftigkeit zuriickzurufen. Doch den 
Pfeifer (fistulator), heisst es ebenda 61, 227, mogt ihr zu Hausc lassen 
und nur die durch diese Gewohnheit erworbene Empfanglichkeit und 
Schiirfe des Gehorsinnes mit euch aufs Forum bringen.

Uebrigens nahm erst eine spatere Zeit ihre Zuflucht zu kiinst- 
lichen Mitteln, um ein klangreiches Organ zu erhalten. Wie fehlcr- 
haft und iibertrieben alsdann die Modulation der Stimme wurde, zeigt 
Seneca1). Die Schwierigkeiten der Aussprache gewisser Consonanten 
finden ihren Ausdruck in mancherlei Anekdoten und Mittheilungen, 
dic sich theils auf die siegrciche Ueberwindung eines angeborncn 
Fehlers der Zunge, theils auf miihselige und hartnackige Uebungen 
im Sprechen uberhaupt bezichcn. Vor allen ist in dieser Hinsicht 
der beispiellose Fleiss des Redners Demosthencs zu erwahnen, iiber 
den Cic. de orat. I, 61, 260 berichtet, er habe einen solchen Eifcr 
besessen und sich so sehr angestrengt, dass er die Hindernisse der 
Natur durch Fleiss und Thatigkeit iiberwand. Obgleich er namlich 
so sehr stammelte (ita balbus esset), dass er nicht einmal den ersten 
Buchstaben des Namens der Kunst aussprechcn konnte, welcher 
er sich befleissigte, so brachte cr’s doch so weit durch die Uebung 
(meditando), dass man von Niemand eine deutlichere Aussprache gehort 
zu haben glaubte. Obgleich er ferner einen kurzeń Athem hatte, so

1) De brevit. vitae XII, 4 dum vocem, cuius rectum cursum natura et optimum 
et simplicissiinum fecit, inflesu modulationis i u e rti ssi in a o torquentsqq. 
Vergl. auch Varro bei Non. s. v. suscitabulum. Suotou. Nero c. 25 ut conservaridae 
aocis gratia ueque milites umquam, nisi absens aut alio verba pronuntiante, appellaret 
ueque quicqtiam serio iocove egerit, nisi astante phonasco, qui moneret parceret arteriis 
ac sudarium ad os applicaret. Wower, De Polym. p. 36 sq. O. Jahn, Commont. ad 
Pers. Sat. p. 82.
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gewann er doch durch Anhaltcn dessclben beim Reden solche Aus- 
dauer, dass er, wie seine Schriften es beweisen, ohne in den Worten 
abzusetzen, Pcrioden vertragen konnte, zu welchen zweifachc Hebung 
und Senkung des Toncs erforderlich ist. Auch gewohnte er sich, 
wie man erzahlt, kleine Kicselsteinc in den Mund zu nehmen und so 
vielc Verse in einem Athcm herzusagen 1J. Nach einer Angabe bei 
Diogcncs Laertios hatte Demosthcncs dic Schwicrigkcit Rho zu sprechcn 
durch Eubulides ubcrwindcn gelernt2). Auch von Alkibiades wird 
berichtet, dass er mit der Stimme gestottert oder R wie L geschnarrt 
habe, womit das in cinigen Gegcnden Deutschlands sogenannte „Schlor- 
chentf verwandt ist3). Das Alles gilt ais nothwcndige, aber auch den 
Erfolg sicherndc Eigcnschaft eines Redners. Eine diinne und schwach- 
liche Stimme macht unter Umstanden sogar verachtlich4). Auf dic 
liobe Bedeutung, welche die Ausbildung der Stimme fiir den Redner 
hat, kommt Quintilian wiederholt zu sprcchen, wie wcnn er I, 11, 1 ff. 
erklart: Ich will nicht, dass der Knabe die Stimme brechen lernc bis 
zur Feinheit (cxilitas) einer weiblichcn Stimme, oder nach Art der 
Grcisc zittcrc (seniliter tremere). Wcder dic fchlcrhafte Sprache der 
Trunkenhcit bildc er nach, noch werde er in dic gemeinc Rede muth- 
willigcr Sklaven eingewciht u. s. w.; was fiir den Redner nicht nothig 
und fiir die vornehmlich im friihesten Alter noch zarte unentwickelte 

*) Vergl. auch Cic. de divinat. II, 46,96 Quid 1 illudne dubium est, quin imilti, 
quum ita nati essent, ut quaedam contra naturam depravata liaberent, restituerentur et 
cnrrigerentur ab natura.... multi etiam naturae aitium meditationc atque exercitatione 
sustulcrunt; ut Demostbenem scribitPhalereus, quum Itho diccre nequirct, cxercitatione 
fecisse ut plauissime diceret.

D Diog. L. II, 10, 108, p. 58 ed. Did.
Ouptattzoc S’ Eu(3oi>Xt3qę zepatwac śpu>twv 
zai <}>euSalaCóaw lófotę touę pqtopaę zuliu>v 

tyor; Aq[iosSśvouę rqv pwra>itepTtepq9pav.
śeizet yap autoii zat AqpoaUevqc azqzoś'/ai zai pw^tzwtepoę itażaaa&at. Vergl. 
Koper, im Pliilol. IX, p. 3 sqq. iiber p<i>rtoiteprtep7]Spa. Schdfer, Leben des Demosth. I, 
S. 299; O, Jahn, iiber Darstellungen des Ilandwerks etc. wegen pwnoę, in Abhandl. der 
sachs. Geseilscli. d. Wissensch. V, S. 265 f.

3) Plutarch. Alkib. c. 1 tr] 8 i tpurytg zat tqv tpaulótrjta epntpśtfiat lepouat. Ari
stoteles war tpauloc <pwvqv, lingua balbus, nach einer Notiz des Atbencrs Timotheos 
bei Diogen. Laert. V, 1, 1. Yergl. auch Pers. Sat. I, 109 sonat heic de naro canina 
littera. Wie sehr ubrigens schon Platon seine zkufmerksamkcit auf zYussprachc und 
Modulation richtete, erhellt aus Stellen wie Soph. 38, p. 253, B; Kratyl. p. 399 sqq. 
zur Geniige. Auch Isokrat. 15, 189 preist trp <pwvqv zat tqv tou atóptatoę aa<pqvetav 
roiaót>]v watę p.ovoti rotę IsYopźwt? alla zat tatę toótwv suapp.oatiatę aup.itei{}eiv touę 
axobovtaę.

4) Cf. Juvenal. III, 90 miratur vocem angustam sqq.
18*



2?6

Seele scbadlich ist. Was ist also hicrin die Aufgabe des Lehrers? Vor 
allen Dingen verbcssere er dic etwa vorhandenen Fehler des Mundes 
und der Aussprache, dass die Worte deutlich ausgedriickt und alle 
Buchstaben mit ihren gehorigen Lauten ausgesprochen werden. Bei 
einigen fehlen wir durch allzu schwache oder allzu derbe Aussprache 
(vel exilitate vel pinguitudine nimia); einige bringen wir so zu sagen 
nicht seharf genug hervor und verwecbseln sie mit andern nicht uniihn- 
lichcn, aber so zu sagen stumpferen Lauten. So tritt an die Stelle 
des Buchstabens R, mit dem auch Demosthenes Miihe hatte, das L 
(welche Buchstaben bei uns dieselbe Bedeutung haben), und wie C 
und ebenso G nicht kraftig ausgesprochen werden konnen, so werden 
sic zu T und D erweicht. Nicht einmal die beliebte Ziererei (deliciae) 
in der Aussprache des S wird hier der Lehrer ertragen, noch dulden 
dass man die Worte in der Kehle bort, noch dass sie in der Mund- 
hohle wicderhallen, noch auch, was fur dic reine Sprache sich dureb- 
aus nicht sebiekt, dass man die einfaebe Natur eines Wortes durch 
einen gewissen volleren Ton bedeutsam zu machen sucht, was dic 
Griechen zaTaTW7tkacpevov (umschmicrt) nennen; auch heisst so das 
Spiel auf der Flotę, wenn diese nach Verschliessung der Locher, durch 
wrelche der Ton heli wird, nur durch dic gerade Oeffnung einen 
dumpferen Ton wiedergibt (recto modo exitu graviorem spiritum 
reddere). Er wird auch Sorge tragen, dass die letzten Sylben nicht 
verloren geben (ne extremae syllabac intercidant), dass die Rede sich 
gleich bleibt, dass, so oft eine Ausrufung vorkómmt, die Brust und 
nicht der Kopf in Thatigkeit ist, dass die Gestikulation nach dcm 
Worte, die Miene nach der Gestikulation sich richtet u. s. w.

Ausfiihrlich verbreitet sich Quintilian iiber den Vortrag im 
dritten Kapitel des elften Buches; doch mogen hier nur noch ein 
paar Stellen uber die Aussprache Platz finden. Deutlich ist dic Aus
sprache, heisst es dasclbst in §33, wenn die Worte ganz herauskommen, 
von welchen gern ein Theil verschluckt, ein Theil unvollstandig aus
gesprochen gelassen wird, indem sehr Viele die letzten Sylben nicht 
ganz horen lassen, weil sie auf dem Ton der vorhergehenden zu lange 
anhalten. So nothwendig aber die deutliche Aussprache der Worte 
ist, so unangenehm und widrig ist es alle Buchstaben aufzurechnen 
und gleichsam herzuzahlen. Denn es fliessen sehr haufig Vokalc 
zusammen, und einzelne Consonanten werden wenn ein Vokal darauf 
folgt nicht gehort. § 51: Man darf die Stimme nicht iiber Vermogen 
angreifen, denn sonst erstickt sie leicht, wird durch zu grosse An
strengung weniger heli und bricht zuweilen, gewaltsam ausgestosscn,
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in denjenigen Ton aus, welchem dic Griechen seinen Namen von dcm 
vorzeitigen Kriihen der jungen Hahne gegeben haben ,)-

Die Kcnntniss der Buchstaben, weiche der Grammatist den Kna
ben beibrachte, crhielt nun sofort einen hoheren Werth dadurch, dass 
dic Knaben auch das Lesen an den Ilandschriftcn grosser Dichtungen, 
namentlich der homerischen Gesange, erlernten und dass diejenigen, 
weiche sich nicht mit dem Lesen begniigten, solche Handschriften, 
weiche im sechsten Jahrhundert v. Chr. noch wenig zahlreich waren, 
wenigstens theilweise abschriebcn.

Bei den Leseubungen der Kleinen wurden natiirlich diejeni
gen Dichter der Nation zu Grundc gelegt, die vor allen geeignet 
waren auf Geist und Gemiit der Knaben fordernd und hcilsam cin- 
zuwirken. Manniglich galten die Dichter ais Erzieher und Fiihrcr 
zur Humanitat (natSeta, oocpća) und ihre Tcxtc boten der Jugend 
den ersten Stoff fiir sittliche Zucht und Bildung des Geschmacks. 
Der Vortrag der Sangcr ist darum ais cin §t8aoxew im wciteren 
Sinn aufzufassen; so konnte sich spater die Sagę fixircn, des Ilomeros 
Vater Phemios sei in Smyrna Schulmeister gewesen. Die Dichter 
galten eben ais Lehrer des Volkes; Tyrtaios wurde auf diese 
Weise zum athcnischen Schulmeister gemacht. Auch die Gnomiker 
galten bald ais Lehrer der Morał; gleichwie die Dramatiker ge- 
lcgentlicb Volkslehrer und Volksreprasentantcn* 2) genannt werden; 
auf jeden Fali ist die Vcrmuthung gerechtfcrtigt, dass einzelne beliebtc 
Stiicke derselben auch in den Schulen erklart wurden. Wenn die 
Knaben lesen gelernt haben, heisst es im Platonischen Protagoras 
p. 325 extr. und wenn sie das Gcschriebene verstchcn (zusammen- 
hangend lesen) konnen, so wie vorher die einzelnen Laute, so pflegt 
ihnen bei uns der Lehrer auf den Banken (vergl. oben S. 218) die 
Gedichte trefflichcr Dichter in Hexametern, Trimetern und in allen 
Taktarten zu lesen zu geben und sie anzubalten diesclben auswendig 
zu lernen (sxp.avhaveiv), in welchen viele Ermahnungen und Erlaute- 
rungen enthalten sind, so wie Lob- und Ruhmpreisung alter trefflichcr 
Manner; damit namlich der Knabe ihnen mit Bewunderung nachahme 
und dahin strebe auch ein solcber zu werden. Denn dic Dichter 
scien uns so gleichsam Yater und Fiihrer in der Weisheit; weshalb 

1) Yergl. auch Pollux IV, 114 ^apusrovoę uitozpmgę, (Sop^wM, irept£!op$u>v,
{H£u)V, Xapuy]fiC<»v, <papuypC<»v zA. Bekk. A. Gr. I, p. 50 Iłjzu&iCew zoAóv ti tpStfpa 
■noi5iv wamp cię Kijzu&ouę upoiśpeyoi. p. 61 Trpoavof’jp'«źCsiv stopa j <p<uvrjv.

2) Isokrat. ad Nik. ir.it.; Dioii. Chrysost. I, p. 131, ed. Dlndorf-, Aristopli.Ran, 
vs. 1053 sq<j.
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dic Auslcgung derselben, dic darin bestehe, dass man hinsiclitlich des 
von ihnen Gesagten cinsicbt, was gut oder nicht gut gedichtet ist, 
und dass mail es zu erkliiren und hieriiber auf bcziiglichc Fragen 
Rcchcnschaft zu geben vcrmag, fiir einen wichtigcn Theil der Untcr- 
weisung gelte. Und indem man noch ausserdem bei der Lekturę 
ganze Dichter oder aus Sammlungcn einzelne Kapitel und ganze 
Stellen auswendig lernen lasst, so hat man den Zweck dic Schuler 
gut zu machen und ihnen die Kenntniss vielcr Dinge beizuhringen

Wohl zu bcachten ist, dass bei den Griechen im Unterschied 
gegen spatere Schulbildung Lekturę und Intcrprctation durchaus nur 
an eigenen und nationalcn Literaturerzeugnisscn gciibt wurden, die 
doch selbst schon dem Verstandniss weit naher geriickt waren ais 
fremde Produkte. Und dennoch wird man es immer schlicsslich fiir 
ein Gliick eraclitcn, wenn dic Schulcxegcse nicht an der eigenen 
Sprache gciibt wird; indessen ist cs hier nicht am Platze dies aus- 
cinandcr zu setzen.

Man benutztc wohl allgemein Verse zu diesen ersten Uebungcn; 
denn „dic zartc stammelnde Zunge des Kindes bildet der Dichter, er 
lenkt schon friihe das Ohr von ungeziemenden lleden ab, bald auch 
bildet er das Hcrz durch freundliche Lehren, stbrrigen Sinn und Neid 
und Zornsucht weist er zurecht, in Erzahlungcn lóblicher Thaten lehrt 
er das aufkeimende Geschlecht durch riihmlichc Vorbilder, er trostet 
den Armen und den Bekummerten“1 2). Kurze Lehren haben, nach 
Seneca, besonders viel Gewicht, mogen sic nun in V e r s e geklcidet 
oder in Prosa in eine Sentenz zusammengcdriingt sein. Jene sind um 
so wirksamer bei unerfahrenen Gemiitern, und liberdies liiutcrt die 
nothwendigc Gedrangtbeit des Gedichts unsere Gefiihle3). Lukianos 
lasst im Gesprache Anacharsis c. 21 folgendes den Solon erkliiren: 
Den Geist wecken wir vorerst mit der Ton- und Zahlenlehre, und 
lehren die Knaben schreiben und deutlich lesen. Wenn sie weiter 
vorgeriickt sind, tragen wir ihnen dic Spriiche weiser Manner, die 
Thaten des Alterthums und fruchtbare Gedanken vor, und umkleiden 
dieses Alles mit dem Reize des Sylbenmaasses (sv pśtpot; zarazoapj- 
oaVTgę), damit sie es um so Icichter im Gedachtniss bchaltcn. Und 
wahrend sie von Heldenthaten und Werken horen, dic im Gcsange 

1) Piat. Legg. VII, p. 810, E; I.ys. p. 214, A; Protag. p. 338 sq. Lagg. VII, 
p. 810 sqq.

2) Horat. Epp. II, 1, 126 os tenerum pueri balbumque poeta ligurat sqq. Piat. 
Kratyl. p. 414, I) ró arópa Ttltźrromc zrl. Quintil. I, 1, 37.

3) Seneca Ep. 108, 10.
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lebeD, regt es sich allmalig selbst in ihnen und treibt sie zur Naeh- 
alimung, damit auch sie cinst besungen und bewundert werden mochten 
von ihren Nachkommcn. Solcher Thaten viele haben uns llcsiodos 
und Ilomeros besungen. — Man scheint zu diesem Zwecke schon sehr 
friili neben Ilomeros, der sich durch alle Wandlungen des Hcllenischen 
und Ilellcnistischen hindurch unwandelbar behauptete, eigene Chresto- 
mathien oder Sammlungen aus Dichterwerken gebraucht zu haben, 
besonders aus Ilesiodos, Theognis, Phokylides u. A. So heisst es in 
1’laton’s Gesctzcn an jener vorhin ausgehobcnen Stelle VII, p. 810, 
E ausdriicklich, dass bei der Lekturę der Knaben entweder ganze 
Dichter oder Ausziige aus gelesencn Stiickcn, einzclne Kapitel und 
Stellen aus Sammlungen auswendig gelernt wurden ’).

Weiterhin war es nur natiirlich, dass man in den Grainmatistcn- 
schulcn gleich bei den Leseiibungen die nothwendigste Kenntniss der 
metrischcn Elemente des Epos und des Mclos beibrachte und die 
Schiiler zum Scandiren derVerse oder zum rhythmischen Lesen 
anhielt* 2) Es war dies ein erster praktischer Unterricht in der Me trik, 
eine Anleitung zum rhythmischen Lesen und zum Gesang unter Be- 
gleitung der Kithara, nicht etwa schon eine systematische Erkliirung 
der Versfiisse und der strophischen Composition. Allein mit Ana- 
piisten, Trimetern, Tetrametern, mit Ausdriicken wie poUpot zat evózi.'.ov, 
zara 8azrokov und dgl. machten bercits die Grammatistenschiiler Be- 
kanntschaft. So fiihrt uns Aristophanes in den Wolken eine Schule 
vor, in der Sokrates metrischen Unterricht ertheilt, indem er den 
Strepsiades, einen Anfiinger, fragt, was er lernen wolle?

9 ol Bś TtavT<ov zetpakaia sxlś$avrec zai rwaę okac prasie sic tauTÓ $uv- 
aya^ozrec ezpav&avetv <paai Betz eic pzźjpłjz Tt^epśzouc zA.

2) Piat. Kratyl. p. 424, C ópAóraróv eon BiAeoSat to otoiyela Ttpdi-oz, oiarep oi 
emyetpouzrec rotę puitpotc tu>v aTor/si<ov itpróroz rat Buzapetc Bteikozto, eirstua rwz sAla^uiz 
zai outo>C rj31; ep)jozrai eitt toiic pu&pouc ozeipópezot zA.

vs. 632 sqq.
ays §7], ri (foukei npcoTa vuvi |iav^avetv, 
cov ouz e3i8a^&7]ę nwnoT ouSev; eine [jlgi. 
nÓTepoy n e p i p. e r p co v rj p u & p. w v rj n e p i enuiv;

Ais aber Strepsiades unter pŚTpa Gctrcidemaassc verstcht, fragt 
Sokrates noch bestinmiter vs. 637 sq.

oj tout ep<»Tu) a, <AX’ óti zaXltarov [ietpov 
rffe'., uó-repoz TÓ rpiperpoz rj TÓ Terpap.etpov;
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Mit vs, 643 geht er zur Rhythmik iiber:
rap y av Sóvaio p.av$aveiv itepl pu$p.wv. 
upłbroy pev ewat xop'f)óv ev auvo’J3ta, 
eiratoyO orcotoę e<3ri rcov pu^p.o7v 
xar svÓkXiqv, /in-rcoToę au zara SdxrAov.

Nach einem solchen Verfahrcn der Grammatisten erklart sich 
von selbst die hiiufige Verbindung der Worter ypappaza, aoUapać, 
cppovtat, puftpot, ferner ypappara, z-.Wptaię und TpappaTtav>ję, ziftaptarr;?. 
Aus demselbcn Grunde heissen auch die Grammatiker pooatzot und 
werden hinwiederum die poooizoć gelegentlich ais Grammatiker und 
Metriker angefiihrt 1). Der Siinger Linos lehrte den Herakles das 
Alpbabet2). Die Pythagoreer, Archytas und Andere3) ordneten die 
Grammatik iiberhaupt der Musik unter. Philosophen, Dichter und 
Musiker beschaftigten sich in ihren Schriften itspt pooatziję4) im In- 
teresse einer wissenschaftlichen Behandlung der Musik nicht sowohl 
mit der Tonkunst allein ais zugleich mit der Pocsie; Poesie und 
Musik fielcn seit uralter Zeit bei den Griechen zusammen. Schriften 
itept pouatzT); und itept TttoiTjTtz^ę waren wohl wenig von einander vcr- 
schiedcn. Auf einer antiken Schale des Duris, beschrieben von Ad. 
Michaelis in der Archaol. Zeitung 1873, S. 1 ff. erblickt man in der 
Darstellung von Unterrichtsscenen auch eine Yereinigung von Kithar- 
spicl und Bcschaftigung mit den Dichtern, ganz im Sinne einer Stelle 
Platons (oben S. 277). Auf einem entrollten Blatte sind Scliriftziigc 
sicbtbar, Worte, die den Anfang eines in den Schulen ublichcn Nomos 
oder auch eines beliebten Dithyrambos enthalten: Mdiaa poi apipi 
Sxapav8pov Bopoov ap/op ast'3siv. Die in epischer oder in attischer 
Sprache unstatthaften Formen und Schreibfehler in den wenigen Wor- 
ten sind nicht etwa dem Schuler zur Last zu legen, so dass dessen 
Bildungsstandpunkt damit bezeichnet ware, sondern vielmehr dem 
Vasenmaler, wie auch dic iibrigen Beispiele von Duris bei Michaelis 
a. a. O. Anm. 31 erkennen lassen. Dass aber die Gcsange der 
Dithyrambendichter dem attischen Schulunterricht auch der alteren 
Zeit nicht fern blieben, zeigen die Worte des Ao^oę Stzato; bei Ari- 
stophanes Wolken 966 sqq. IIaAXa3a 7tepaŚ7toliv 3sivav, r] TigXeTOpóv 
ti (3oapa, nach den Scholicn war das erste Lied von dem Dithyram
bendichter Lamprokles, das zweitc von Kydias von llermion. Nach

9 Vergl. Grafenhan, I, 107.
9 Yergl. die Stelleu bei Kiessling ad Theokr. Idyll. XXIV, 103.
3) Cf. Quiutil. I, 10, 17.
9 Yergl. oben S. 255.
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der ganzen Darstellung auf jener Schale handelt es sich darum den 
Ilymnos herzusagen (aitoaropaTtCew), dessen Auswcndiglerncn (sxgav- 
Uavsiv) der Lehrer aufgegeben hatte. „An eine eigenc Composition 
des Knaben ais eines angehenden Dichters, wic auf der schonen Schale 
weiche Linos ais Lehrer des Musaios zeigt (Anm. 18 bei Michaelis) 
ist schwerlich zu denken; vielleicht liegt aber eine Andeutung des 
besonderen Werthes, der gerade auf diesen bildendsten Theil des Un- 
tcrricbts gelegt ward, in dem Lebnsessel, welcher allein diesem Lehrer, 
ebenso wie dort dem Linos, gegeben ist“ (Michaelis a. a. O. S. 5, b.).

Bei der Seltenheit der Esemplare musste begreiflicherweise das 
Meiste, was in soleher Weise dem Unterricht dienen sollte, abgc- 
schrieben werden. Die gesammte Methodik des Elementarunterrichts 
bestand damach hauptsachlich in Vorsagen und Diktiren des Lehrers, 
in Nachschreiben oder Wiederhersagen der Schuler. Da kam denn 
der gebundene Slil gar zu sehr zu Statten, um das Gclesene und 
Gehorte dem Gedachtniss einzupragen und dadurch dic weiterc Arbcit 
zu erlcichtern; denn Lebren in Versen und in der Form von Gesang 
und Spiel dringen ebenso anmuthig ais nachhaltig in den kindlichcn 
Geist ein. Bei den Kretem lernten darum die Kinder der Freien 
die Gcsctze nach einer gewissen Melodie auswcndig, um sic 
leiebter zu behalten ’). Die wohlbegriindete Ansicht, dass man Verse 
am boston einpragen und am leichtesten behalten konne, musste sich 
natiirlich um so mehr festsetzen, je mehr spater der Lehrstoff anwuchs; 
nicht bios solch allgemcine methodischc Erleichterungsmittel, wie die 
vorhin erwahnte Buchstaben-Tragodie des Kallias, sondern auch form- 
liclic poctische Lelirbucher wurden mit der Zeit in den besseren 
Schulen gehandhabt, wic die pseudohesiodeischen uKoO^zat. oder Lc- 
bcnsregeln, eine in Athen beliebte Sammlung von Lehren der Weis-

1) Ailian. V. H. II, 39 rouę YÓpouę peta mo{ pelraSiaę, itva ez pou-
atzSjt tpuyafiDYiOTTat zai euzoliórepoY aórou; rij 5ialau.(3dvioat ztL Bentley, Op.
philol. p. 361 iiber die Angabe des Hermippos boi Athen. p. 619, Charnndao leges so- 
litas fuisse Athenis cautari inter pocula (^5ovto ’A9r(vi]S'.v ol Xap<uv8o'j vópot irap’ 
otvo'/). quaerit Aristoteles Probl. XIX, 28 cur cantus dicerentur vópot? ac respondet: 
An, quia antę usum litterarum leges suas canerent homines, ne eas obliriscerentur ? 
ut adhuc mos est Agathyrsis .... consentaneum erit et consequens (folgert Bentley), 
ut antę fuerint cantatae Athenis, quam latae sint Solonis aut Draconis leges, quae iu 
ligneis tabulis inscriptae erant et in couspectu omnium positae. Atque hac ratione 
Charondae leges cantatas fuisse aequum est censeri CC antę annis, quam ipsum Thu- 
riorum nomen fuerit auditum. Praeterea consequitur eius leges conscriptas 
fuisse versibus aut numero cant u i apto etc. Yergl. ebenda p. 363 iiber den 
vop.<p5ó{ oder legum cantor.
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licit und 1 ugcnd; oder fiir Geograpbic und Chronologie die Biicher 
von Dikaiarchos, Skymnos und Apollodoros <). An jene Lekturo der 
Dichter kniipftcn sich ganz naturgemiiss seit dem Zcitalter des Sokra
tes auch Bcmcrkungen iiber Grammatisches und Belehrungen mannig- 
facher Art, sobald eben einmal die weitere Entwickelung das Schul 
wcsen iiber das niedrigste und einfacbste Bediirfniss hinausgcfuhrt hatte.

Indessen, ehe wir auf diesen Betrieb und auf das Unterrichts- 
mittcl der Biichcr naher cingchen, ist hier einer allgemcinen Vorbc- 
mcrkung Baum zu gestattcn. Lektiirc der Dichter und Bcnutzung 
des Geschriebenen uberhaupt hat man sich im Altcrtbum nicht etwa 
vorwcg nach unscrn Gepflogenheiten corzustellcn. Tn den bliihcndcn 
Zeiten der alten Freistaatcn las man uberhaupt weniger ais 
man sprach; und „selbst in den Schulen war der Unterricht gegen- 
seitig; erst spater ging dic Wcissagung des Thamos bei Piat. Phaidr. 
p. 274, E in Erfiillung" 1 2j. Die Hellenen der iiltercn Periode wurden 
nicht so fast durch Lesen, ais vielmehr durch Ilbren gebildet. Seit 
der Sokratischen Zeit vollends hat der fortwiihrende Vcrkebr mit 
Redncrn und Philosophen, das Anhbren oratorischcr Vortragc im 
Freien, in offenen Ilallcn, selbst an der Tafel, kurz der personlichc 
Umgang und unmittelbare Gedankcnaustausch iiber ncuc Erlebnissc 
und ncuc Nachrichten, eine weit tiefer gehende Bedeutung ais dic 
unseligc fluchtigc Lescrei von heutzutage, wic sie durch die Vervicl- 
faltigung und massenhafte Vcrbreitung blosscr Unterhaltungslcktiirc 
sich cntwickelt und selbst auf unsere Lcbcnsweise einen schlimmcn 
Einfluss ausiibt. Bei den Alten herrschte doch immerhin, mit Aus- 
schluss des moderncn Luxus und einer gewissen VerfluchtiguBg gei- 
stiger Thatigkeit, die richtigc Sparsamkeit des geist i gen Un
terrichts, ohne weiche die nothwendige Intcnsitat desselben 
durch Vertiefung in den Inhalt nicht moglich ist. So war cs aller- 
dings der von den Redncrn hochgefeicrte kójo;, das wirkliche Gcspriich, 
die geistvollc Rede, wodurch Bildung, Belehrung und geistige Forde- 
rung erreicht wurden vorzugsweise3). Und was speciell den Schul- 
unterricht anbclangt, so hatte natiirlich auch hier die viva vox des 
Lehrers boi weitem den Vorzug vor dem blossen Surrogatc der 
Lehrbiicher, ganz im Sinne eines neuen franzbsischen Grammatikers 

1) Cf. oben S. 12 f. Spcngel, Artt. Script. p. 92; Longin. A. p. 718; rhetorische 
Lehrbiicher bei Aristot. Soph. EL 33.

2J Jacobs, Verm. Sehr. III, S. 302.
3) Cf. Plin. Epp. II, 3, 9 iiber das Sprichwort viva vox afficit, mit Moritz Dii- 

riny’s Anmerkung.
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Lhomond: Lc meilleur livre ćlementaire, c’est la voix du maitre1). 
Den bewcgliclicn und frischlebcndigcn keyot gegeniiber wird auch 
geradezu die Stabilitiit der ypappara, der Nachtheil des einmal 
Fixirten und Gcschriebcnen bervorgelioben 2). „Je lebbafter ein Mensch 
fiir Poesie empfindef, um so hoher stcht ibm ohne Zweifel das Jeben- 
digc Wort, um so lcichter wird er sich den Standpunkt der Griechen 
zu eigen machen. Alles wahre Lehren ist auf Geben und Nehmcn, 
auf volle Gegcnscitigkcit und Gcmcinsamkcit des Besitzcs, auf per- 
sbnlichcs Zusammensein, auf Licbe und Freundschaft gegriindct. Was 
trieb denn jcnen wunderlichen Mann in Athen, auf allen Strasscn und 
Platzen umherzugehen, und die Lcute am Mantel zu zupfen und mit 
Diesem und Jenem ein Gespriich an zuk n tip fen?“3)

Dic heutige Civilisation fordert dafiir vcrgcbens jene Intcnsitiit 
der Empfindung, dic fiir dic Verwirklichung idealer Yollkommcnbeit 
nothwcndig ist und die durch den hcllenischcn Volksgeist von selbst 
und aus freier Neigung gepflegt und in so hcrrlichem Maasse gczcitigt 
wurde.

Ein gcwisser Widerwille gegen auffallige L es es u elit, glcich- 
wic gegen ein ungcbiihrlich ausgebreitetes Schriftwcsen, wie es von 
Curtius a. a. O, S. 95 charakterisirt ist, machte sich geltend sogar 
Leuten gegenuber, die sonst hochgeachtet erschcinen. So wird es 
gctadelt, wenn der Romer Cato in offentlichen Sitzungen mit auffallen- 
der Gcringschatzung fiir das, was eben gesprochen wird, die Zeit mit 
einer Lektiirc hinbringt4). Athenaios fiihrt den bekannten Ausspruch 
des beruhmten alexandrinischen Grammatikcrs, Dichters und Biblio- 
thekars Kallimachos an, den man freilich in unsern Tagen am allcr- 
wenigsten einem Professor zuschreiben wiirde, dass ein grosscsBuch 
ein grosses Uebel sei5). Eine drastische Verhohnung geistloscr Biichcr- 
ansammlung bios um des Scheines der Gelehrsamkcit willen bietet 
sich dar in der Schrift das Lukianos itpóę tov aira(3e'Jtov 6). Eigcnt-

!) Dupanloup, 1. 1. III, p. 281.
2) Isokr. XIII, 12 ró pśv r<»v Ypapparu)v ryet zrX.
3) E. Curtius iu der so beherzigenswerthen Rede „Wort und Schrift", Góttinger 

Festreden S. 90 und S. 200.
4) Cic. de flnibus bon. et mai. III, 2, 7 quippe qui ne reprehensionem quidem 

vulgi reformidans in ipsa curia soleret legere saepe sqq.
5) Athen. III, p. 72, A ort KaXXtpa^oj ó ypappartxóę ró pśya J?tfiXtov ńsov eZefTO 

ńvat rip peyaX<p xazu>.
6) Vergl. auch die Auslassung gegen die yielen Biicher bei Damask. Vita Isid. 

37 (ed. Did. p. 123) on zat reiv (3t(3Xt<»v róv ópa5óv Ttaptjreiro, Ttokuóoitac paXXov 
atriov oora fj itoXuvoiaę.
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liche Schriftstellcr fiir die Lcsewelt ((rwpwaTOCoć) tretcn erst in der 
Zeit des Aristoteles auf (Rhet. III, 12, 2); erst in diesem Zeitalter 
wird der Begriff des vom Sinne der lebendigen Mit-
tlieilung iibertragen auf die Beschaftigung mit Texten und das Ver- 
stiindniss des Gcschriebenen ’).

Ein ganz unvergleichliches Scbulbuch hatten die Griechen an 
Homeros, der sich denn auch ais Lehrer der Jugend unwandclbar 
behauptete bis zum Untergange des griechischen Kaiscrthums.- Er 
war die Bibel der Griechen; aus ihm lerntc das Kind die Gotter 
kennen und die Ileroen der Vorzeit, durch ihn lernte es schon reden 
und wiirdig und vcrstandig denken. Da entfaltete sich vor dem Kinde 
das Buntcrlei des menschlichen Lebens, grosse Heldentbaten und nied- 
rige Verbrechcn und Laster, die zartesten Gefiihle der Liebe und 
Treue wie Treulosigkeit und Verrath. Welche Beispiele fiir den 
Knaben zur Nachahmung wie zurWarnung! Und nicht so sehr um 
ihn zu ergetzen ais um ihn zu bilden! Denn die Poesie gleicht dcm 
Giirtcl der Aphrodite2); nicht sollen die Ohren der Jugend vcrklebt 
werden, sondern ihr Urtheil soli sich bilden; leicht und angenehm 
soli der Jugend durch die Poesie das Lernen werden, eine Voriibung 
fiir die Wcisheit (ev iroi7]paat itpo<ptkoaocp7jteov). Die homerischen 
Gesange sind „auf die tiefsten und primitivsten Gefiihle der mensch
lichen Natur, auf dic Liebe des Sohncs, der Gattin, des Vaterlandcs, 
des Ruhmes gebaut. Vom geistigen und sittlichen Adel durchdrungcn, 
offenbaren die homerischen Gotter und Menschen dic wahre und un- 
verfalschte Natur und Natiirlichkeit, und doch von Geistcrhauch iiber- 
wcht und in einem idealen Wundcrspiegel zuriickgestrahlt. In lauter 
lebendigen, concreten Gestalten, in lebendigen poetischen Idealen zeigt 
Homeros seinem Volkc, was es sein und wonach es streben sollte . . . 
Seine bciden Haupthclden, Achilleus und Odysseus, sind nichts ais die 
Ideale der beidenHauptseiten des griechischen V o 1 k s - 
geistes, der stiirmenden Hcldenkraft und der redebegabten Ver- 
schlagcnheit. Aus Homeros nahm die bildende Kunst ihre Ideale, 
/kuf homerischcm Grund und Boden stehen alle folgenden griechischen 
Dichter. Homeros Gesange legten die Fundamente zur griechischen 
Religion, waren dic Quclle des Rechts und der Geschichte, der Poesie 
und Wissenschaft. Sie empfingen den Knaben an der Schwelle seiner 
Erziehung und blieben das Grundbuch des Unterrichts. Den Jiing-

*) Bernhardy, Griech. Litt. I, S. 67,
2J Plutarch. de aud. poet, 1. 
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ling entflammten sie zu edlen Gesinnungcn und begeisterten Thaten. 
Und noch fiir den Mann und den Greis waren sie die trcucn Bc- 
gleiter >)•

Durch die homerischen Gesange wurde die jonische Cultur- 
stufe die einflussreichste Lehrcrin allcr nachfolgenden Hellenen, wie 
denn unter ihren letzten Bestrebungcn noch mehrerc auf Homeros 
zuriickgelien. Man glaubte in Homeros gleichsam einen ausreichcnden 
Codex der Religion, der Morał und allcr fiir die Jugend wunschens- 
werthen Kenntnisse zu haben, den Inbegriff religioser und biirgerlichcr 
Wcisheit; dazu ein trelfliches Bildungsmittel fiir Stil und Beredtsam- 
kcit. „Es ist eine sehr gute Einrichtung, bemerkt der Romer Quin- 
tilian I, 8, 5, das3 die Lekturo mit Homer und Virgil beginnt, 
wenn auch zum Verstandniss ihrer Schonheiten ein sicheres Urtheil 
(firmiore iudicio) notbig ist. Doch dazu ist immer noch Zeit iibrig: 
liest man sie doch mehr ais einmal. Einstweilen mag der Geist sich 
durch die Erhabenheit des Heldengedichts heben, aus der Grossartig- 
kcit der Gegcnstande bóhcren Schwung entnehmen und sich mit dem 
Besten erfiillcn.“ Es wurde demgemass zum sprichwortlichen Aus
druck, von einem Menschen ohne alle Scliulbildung zu sagen: Er 
weiss nicht einmal etwas vom Zorn des Acbilleus* 2). Mir ward das 
Gliick zu Theil, schreibt Iloraz, in Rom erzogen zu werden und zu 
lernen, welch’ grosses Verderben des Acbilleus Zorn den Achaicrn 
brachte3). Homeros ist somit die rattSsoat; selbst4); er ist nur aus 

K. Schmidt, Gesch. der Padagogik, I, S. 159. Man vergleiche die bekannte 
schone Wiirdigung des Dicliters bei Horat. Epp. I, 2, nebst der weniger bekannten boi 
Athenaios J, 15, p. 8 E ori'Oprjpoę ópcuu nqv <3 o><p p o auuqu otzetorarrp aperrju ouaau 
rotę vśoij zai itpiórłju, en 81 dppo'rro’joav zai navru)v nóu zaktuu ^opqfóv ouaao, (3ou- 
kó|uvoc śp.<pOaat itastv aurlp an ap/qę zai e<pe£i)C, wa rip ayokłp zai róv CqXov śv rotę 
zalolę epyotę auakiazuin zai <oatv euepyenzoi zai zowumzól npóę akWjkouc, eureki; zare- 
azeóaae iraat rirt [3iav zai autaozq, koytCópeuoc ta; śiuftupiaę zat ta; 7]Soua; iayuporata; 
■jweaSat itepl eSmor^ zai itóatv, roń; Si 8iap.epevł]zóta; ev eurekeią eutdzrouę zai otępi róu 
akkou pioo yeusaSat eyzparet;. Ferner Isokr. Paneg. p 159 sqq. Strab. I, 2, 3 rou; natSac
at tuiv 'Ekki;viov atóketc tc p u> 11 s r a Sta r ę n o tr; 11 z q ę nat8euoustv ou (Jiu/ayuiTias 

’/aptv oźpoulleu tjitk^ę, akka a<i><ppoviapou. Dion. Chrys. or. II, ed. Dind. I, p. 84 nokka 
81 zai akka eyot nę av etiutv nap’ 'Opqp<p natSeupara zai StSdypara auSpeta zai 
fiaatkiza. Or. LIII, ed. Dind. II, p. 163 sqq. or. LV, p. 169 sqą.

3) Cf. Plin. Epp. II, 14, 2 sic in foro pueros a centumviralibus caussis auspi- 
cari, ut ab Ho mero in s cli o lis; dazu Di>ring's Anmerkung.

3) Hor. Epp. II, 2, 41 sq. Rornae uutriri mihi contigit atque doceri | iratus 
Grajis quantum nocuisset Achilles.

4) Liban. IV, p. 875 R. rapt <wv upd; noku otpó tou ^aatklto; ' IlaioSo? StSatazst 
zat "Opijpoc euftu; śz naiStos zrk.
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Neid von Platon aus dessen Mustcrstaat verwiesen worden, bemerkt 
Dionysios von Halikarnass \). Schon hiernach allein kann cs nicht 
ais vereinzclter Fali angeschen werden, was Nikeratos in Xenophon’s 
Gastmahl* 2) von sich ruhmt: Mein Vatcr, darum besorgt, dass ich ein 
braver Mann wiirde, hat mich gezwungen alle Gesange Homcrs zu 
lernen,- und nun kann ich die ganze Ilias und Odyssee auswendig 
hersagen (azd a-topa-o; etrcsivj. Manche Erzahlung bczeugt ausscrdcm 
dic Verchrung fiir Homcros auch ais Schulbuch, wie wenn Plutarchos 
berichtet, Alkibiades sei, kaum dem Knabenalter cntwachsen, zu einem 
Elementarlehrer gekommen und habe um einen Homer gebeten; und 
ais dieser erklarte, dass cr kein Exemplar besitze, habe ihm Alkibiades 
einen Faustschlag versctzt und sich dann entfernt3). Und bei einer 
andern Gelegenheit, ais cin Lehrer bemerkte, er besitze einen von 
ihm selbst verbesserten llomeros, entgegnete er: Wic, du kannst den 
Homcros verbessern und bist Schulmeister, und du willst doch Knaben 
heranbilden?

>) Epist. ad Cn. Pomp. § 13 Sta ryję rtpóę ’0p»jpov ^koroitiac, óv in. trfi zara- 
aze-jaCopl-yr;? uk’ outou itoZiTsiac śz(?aXXet, ate<j>ava><3aę zat póptu ypiaaę, ul? Si] toótou 
aurui 8śov ez(3aXXopevou, 8t ov t aXXą itatSeća itaaa TrapyjX$ev etę róv (3iov zai 
wXeut<usa ą ętXoao<pia. Vergl. auch Kruger, Dionys. Ilalik. Ilistoriogr. p. 11 są. adnot.

2) III, 5; IV, 6, ed. Did. p. 662. 664; von Anderen erwahnt es Athen. XIV, 
p. 620, H.

3) Plutarch. Alkib. c. 7 ; auch bei Ailianos V. II. XIII, 38.
4j Cf. Sext. Empir. adv. math, IX, p, 193; Pyrrh. hypot, I, 33.

Uebrigens fehlte es auch schon im Alterthum nicht an Gegncrn 
des H om eros, die nach der Weise eines De Pauw, eines Tholuck 
und anderer Hypcrorthodoxcn, oder auch der obscurcn materialistisclien 
Knownothings unserer Zeiten, mit Eifer gegen Homeros und Hesiodos 
ais Lehrmeister der Jugend zu Felde zogen. Bereits im scchstcn Jahr- 
hundert vor Chr. bckampfte der Philosoph Xenophanes aus Kolophon 
ais Eleatc und Pantheist die volksthiimlichcn Vorstellungen des Poly- 
theismus und drang auf Abschaffung des Homeros und des Hesiodos, 
die ibren Gottern Diebstahl und Betrug, Ehebruch und andere Lastcr 
beilegten. Nicht giinstiger urtheilte um 500 v. Chr. der streng sitt- 
lichc Herakleitos von Ephesos; Homeros und Archilochos, meinte 
er, miissten aus den Schulen gcworfen und mit Ruthen gcpeitscht 
werden4).

Wie schroff eigentlich der Unterschied zwischen Jonismus und 
Dorismus war, das zeigt sich noch vielfach in der Hartę der eleatischcn 
Philosophenschule. Die Joner hatten am wenigsten Staatspadagogik 
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aber schon friih sehr frequentirte Schulen * *)  und durch geistigc Bc- 
weglichkeit und materielle Ausbcute eine wirkliche Cultur. Dagegen 
mit dem Auftreten der Eleaten begegnet uns bcrcits die Erscheinung, 
dass die doctrinarc Spckulation sich dcm friiheren Volksevangelium 
widersetzt, weil dasselbe in seinem wahrenWesen nicht erkannt war. 
Die Eleaten beginnen gegen Homeros zu eifern, suchen Widersprtiche 
darin, argern sich iiber dic Leidenschaftcn der Gbtter, und greifen 
auf diese Wcise zucrst negativ-theoretisch in dic Padagogik ein.

«) Herod. VI, 27; Ailian. V. H. VII, 15.
*) Recherch. philos. sur les^Grecs, Tom. I, p. 232 mais on auroit pu le bannit 

des ócoles subalternes sqą. Ibid. p. 238. Wer aber iiber den Gcschmack Tholuck’s 
ein Urtheil sieli bilden will, der lese nach „iiber das Wesen und den sittiichen Einfluss 
des Heidenthums" im I. Band der Denkwiirdigkeiten aus der Gescliichte des Christen- 
thums von Neander.

3) Searpozparta ns itovr]pa '(iyms.'), Legg. HI, p. 701, A; II, p. 670, B; Po 
rep. VI, p. 492, B. 0.

Man hatte den Homeros freilich nicht ganz zu vcrwerfen ge
brauch t, mcinte DePauw, allein aus den unteren Schulen, iiber 
welche die athenischc Behordc unmittelbar dic Aufsicht fiihrte, hatte 
man ihn ausweisen konnen. Ueberbaupt musste der Philosoph erst 
gefunden werden, der nicht vor dcm kecken Vcrsuch zuriickschrccken 
wiirde einen Knaben zu unterrichten, fiir dessen Handlungcn ais Re
gent, Erobcrcr u. s. f. er in der Folgę die Vcrantwortung zu tragen 
hatte 2}.

Was dagegen Platon’s Opposition gegen Homeros in der Er- 
ziehung betrifft, so ist dieselbe vor Allem aus seiner Zeit und mit 
dcm Maassstabe des beginnenden Vcrfalls der musi
schcn Kunst zu wiirdigen. Die Dichtcr wiilmtcn eben, bemerkt 
Platon, es gębo fiir die Musik keine Regel der Yollkommcnheit; sio 
werde am richtigsten nach dcm Vergniigcn, wclches sie gewiihrt, bc- 
urtheilt, und zwar von dem ersten Bcsten, mogę er gut oder schlecht 
sein. Da sie also auf diese Weise dichteten und ihren falschen Be- 
griffen gemiiss redeten und urtheilten, so brachten sic auch das Yolk 
so weit, sich eben so gegen die Musik zu vergehen, und den Diinkel 
anzunchmen, ais sei es vollkommen gesebiekt dariiber zu urtheilen. 
Daher ist es gekommen, dass die cinst stummen Theater jetzt so laut 
gcworden sind, ais wiissten sie genau, was das Schbne der Musen ist 
oder nicht, und dass hierin alle Entscheidung von den ungebildeten 
Zuschauern, statt von den cinsichtsvollsten Mtinnern abhiingt3). Die 
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Dichter aber, dic wir an und fiir sich keineswcgs geringschatzen'), 
huldigen nun diesem Voiksgeiste, unter dessen Einflusse sie erzogen 
worden, und vermogen kaum in ihren Handlungen, viel weniger in 
ihren dichterischen Darstellungen sich iiber denselben zu erheben u. s. f.

Platon fiihlte und erkannte in bohem Grade die Aufgabe der 
Dicbtkunst, wenn dieselbe ihre wahre Bedeutunggewinnen soli; „nur 
in den Lehren, wie diese Aufgabe zu losen sei, fehlte er, hicrin wic 
in so vielen anderen Beziehungen durch den Gegensatz, in wclcbem 
cr ais Philosoph gerade gegen seine Zeit dastand, bestimmt und 
gelcitet, und zugleich den Schranken der bis dahin erst vorange- 
schrittenen Geschichte uberhaupt unterworfen; denn iiber sein Zeitalter 
sich zu erheben, war sein Geist gross genug Die Mythcn verdammtc 
Platon nicht an und fiir sich, wollte sie aber aus ethisch-padagogischen 
Griinden in seinem idealen Staate nicht gelten lassen1 2).

1) ou ri tó itoi7]Tixóv ÓTipidCuw xtX. Tim. p. 19, D.
2) Vergl. De legg. p. 811, A; Krause, Gesch. d. Erz. S. 78, Anin. 1; die Unter- 

suchung vun Alex. Kapp, in Platon’s Erziehungslehre S. 77 ff.; S. 33 iiber die Ver- 
wendbarkeit der Marchen (|iu$oi) in der Erziehung der Kleinen.

Noch in einer spiiten Periode ist es cin Zeitgenosse der Antoninę, 
Masimos der Tyrier, der ais treuer Schiiler Platon’s und aus lebhaftem 
padagogischen Intcresse den Gegensatz so gut ais moglich aufzuheben 
suchte, den der grosse Philosoph durch Verweisung des grossen 
Dichters aus seinem Idealstaate beiworgerufcn zu haben schien. Ihm 
scheinen (im 23. Vortrag) in Bezug auf die hochsten Wahrheiten 
Dichter und Philosoph wesentlich dasselbe darzubieten. Dcm cin- 
facheren Sinne geniigen die Mythen, die eine geistige Deutung zulassen, 
der boher strebende Geist erfasst die Wahrheit in reiner Gestalt 

kojot;), in der rcchten Philosophie. Was demnach Poesie ais 
Mittel fur Jugendbildung anbclangt, so ist Masimos der Ansicht, dass 
man voll Bewunderung fur Platon sein und doch zugleich an Homeros 
sich erfreuen konne. Ilatte Platon, meint er, im Sinne gehabt in 
vollcr Wirklichkeit einen Staat einzurichten, so wiirde er nicht bios 
fiir Homeros, sondern auch fiir Hesiodos und Orpheus und andere 
alte Dichter einen Platz darin gehabt haben, um die Gemiiter der 
Jiinglinge zu gewinnen und zu bilden und sanft und gelind ernste 
Wahrheiten frohem Genusse zu gesellen. Weil aber der Platonischc 
Staat ein Idealstaat sein sollte, so durfte der Philosoph verfahrcn wic 
dic Bildhauer, weiche fiir die Werke ihrer Kunst aus besonderen 
Wahrnehmungen alles Schonstc zusammenfassen und aus verschiedcncn
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Elementen ein Bild scliaffcn, dcm in der Wirklichkeit nichts vóllig 
entspricht. — Homeros gilt dem Maximos (im 32. Vortrag) ais ein 
hoher Philosoph, von dem man fort und fort zu lernen habe, Platon 
aber in Wahrheit ais Schiiler des Homeros, auf dessen geistige Ver- 
wandtschaft mit Homeros von ihm die Worte angewendet werden 
Odyss. IV, 149 sq. zshoo TOtTototSs itdóe;, totaifis te/stpe; | d<pOakpcuv 
ts poKat, zstpakł; t’ ięurcep&ś ts /airat.

Das Beste der Dichter wurde auswendig gelernt. Der 
Lehrer las gewohnlich die Vcrse vor (aKeaTopdrtCey, Piat. Euthyd. 
p. 276, C), die Knaben horten zu und lernten sie durch Horen und 
spater durch Nachschreiben auswendig, und das in sehr grossem Um- 
fange, wie das Beispiel jenes Nikeratos 8. 286 beweist. Wie leicht 
sich uberhaupt Verse dem Gedachtniss einpragen, ist bekannt genug, 
ohne dass wir hier auf eine Darstellung der Rhapsodenkiinste cinzu- 
gehen brauchen. Es wurden aber auch, unter den technischen 
Mitteln des Unterrichts, eigentliche versus memoriales ange- 
wandt; so wird erwahnt, Euenos von Paros habe unter anderm (oben 
8. 268) eine gewisse Redeform, wofiir er einen eigenen Ausdruck 
schopfte, mit Riicksicht auf das Gedachtniss metrisch dargestellt'). 
In Sparta sorgten die Piidonomen dafiir, dass die Knaben von der 
Zeit an, wo sie nicht mehr im elterlichen Hause lebten, sondern an 
den gemeinschaftlichen Mahlen in dienender Weise Theil nahmen, die 
vorgeschriebenen Hymn en auf die Gótter und die Gesetze nach 
Melodien erlernten, also gleichsam einen politischen Katechismus. Auch 
auf Kreta wurden die Gesetze nach einer gewissen Melodie auswendig 
gelernt * 2_).

Piat. Phaidr. p. 267, Ił ol 8’ aurov (róv Ildptoy Eur)vóv) zat TTapa^óyouę ęaalv 
ćv perptu lefstv (in Versen), pLvźj jjltj c ^aptv aotpóę ydp av(p.

2J Vergl. S. 281. Mehr hieriiber bei Alei. Kapp, Aristot. Staatspadagogik S. 178; 
vergl. auch Grafenhan, Gesch. der Philol. I, 65; Krause, Gescb. der Erziehung S. 251 f.

8) Piat. Euthyd. p. 276, C rt 8e, tu KXetvia, eq>łj, ónóre ditoaTopariCot upiit 
o YpappaTiarr;?, nórepov epav8avov r<uv raxt3t»v rd ditoarop.ariCóp.eya ol aotpol 
v’| ol apalłet?; Ol aocpoi, śtpł) ó Kkewlac. Aristot. Soph. Elench. IV, 3; Suid. ed. Ilemh. 
1, p. 655 aitoaroparlCew• aitó lefelv’ zai artó arópatoc, aveu ypappartuy.

Grasberger, Erziehung etc. Ii (der mnsieclie Unterri elit). 19

Solche Verse und Schriften nun wurden den Kindern, um ihnen 
das Memoriren zu erleichtern, vorgesprochen oder diktirt. Das 
Vorsagen von Seite des Lehrers sowohl ais das Aufsagen des Schii- 
lers, oder das Ilorsagen aus dem Gedachtniss uberhaupt, bcidcs heisst 
bei den Athenern dKoaropatiCsty, in Rom reddere, dictata reddere3).
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Mit der Deutung Bernhardtfs (Grundriss der Griech. Litt. I, S. 71, 
2. Bcarb.) fla7tooTopattCetv vom Lehrer geleitet®, ist nicht auszukommen; 
das Verbum bedeutet eben auch jedes rasche, freie Hersagen, gleich- 
sam uTtoyotou, von demjenigen der des Gegenstandes vollkommen 
machtig ist1). Gegeniiber dem franzbsischen apprendere par coeur 
ist noch am bezeichnendsten unser deutsches „Auswendiglernen", was 
offenbar auf das Zuschlagen des Lehrbuches sich bezieht, worauf dann 
das „Aufsagen“ des Schiilers beginnt. Ganz allgemein ist dagegen 
die Sache ausgedriickt im Lateinischen durch memoriter2). Vonwei- 
teren Verbindungen ist noch zu erwahnen aitd atópaTO; aazeTabat 
in einer anschaulichen Schilderung bei Philostr. Apoll. Tyan. ed. Kays. 
p. 72: Ais Apollonios im Peiraieus gelandet, begcgnete er auf dem 
Wege nach Athen vielen Mannern des Studiums, die nach Phaleron 
herabwandelten und von dcnen ein Theil sich behaglich sonnte, ein 
Theil aus Buchern studirte (sx p$X.uov sazoo8aCov), Andere sich im 
freien Vortrag iibten (arce aroparo? rjazr^-ro, ser. 7’oxguvto), wieder 
Andere mit einander disputirten (rjpiCou).

ó Be zeXeuei aitó oróparoę <ppa£ew zrX. Kparwoę Be rauró tout aito fkartriijt zrX. zai 
ditoaropa-iCetu <faat róv 313 a aza X ov, drau zeXeuig x'm italBa Xeyeiv drta auó aróparoę. 
Bekk. An. Gr. I, p. 436 aitosropatiCew • aitó pV7)p7p 'ktyw.

*) So lesen wir bei Xenophon Memor. Ili, 6, 9, aXXa pa róu 4i’, e<p7), ouz av 
eyotpi aoi outcos y e airó aróparoc etiteiv.

*) memoriter respondere, cognoscere, orationem habere etc.
3) Liban, ed. R. Tom. IV, p. 868 Bei Bi] róv u£ov itposi£vat rpepouta zai auve- 

araXpevov, iroiz(Xł]v irotyjaópeuou rijv eitiBei£iv <uv eupeu, u'v auve8>]ze, pwjpłjc siei roórotę zrX. 
Epp, I, 18, 13 ut pneruni saevo credas dictata lnagistro | reddere.

Das Verhalten des Lehrers beim Abhoren und des Schiilers 
beim Aufsagen der Lektion schildert gelegentlich Libanios in folgen- 
der Weise: Der Lehrer hat auf einem hohen Sitze sich niedergelassen, 
gleich einem Richter drohend von Aussehen, die Augenbraucn finster 
zusammenziehend, zornig und nichts Friedliches verkiindcnd. Dann 
soli der Jungę hinzutreten in Furcht und Bangigkeit, um zu zeigen 
bald auf diese bald auf jene Art, was er gefunden und aufgesetzt, 
ferner was er auswendig gelernt hat u. s. w.3). In dcm Schulerge- 
sprach des Dositheos ed. Bocking p. 92 heisst es entsprechend:

zathjpat. 
pav0avo>. 
pautlaueię. 
peXer<i>. 
peXera«. 
ijSł] zarćyui

sedeo. 
disco, 
discis. 
edisco. 
ediscis. 
iam teneo
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tt]v elcqv avapa)Gtv. 

$uvapau
meam lectionem. 
iam possum. 
potui 
r e d d e r e etc. <).

eSuv7]{h]v
arcoSouyai

Im Allgemeinen wird noch in Betreff dieser Uebungen bemerkt, 
dass die Kleinen sich erst an das Horen gewohnen miissen. So wird 
auch von Piutarchos das Verfahren derjenigen verworfen, weiche das 
Reden noch vor dem Iloren iiben* 2); und von Menandros wird dies 
also getadelt: Wenn du so vieles sagst und lernest nichts dazu, hast 
du bald ausgelehrt, doch mein Theil nicht gelernt3). Selbstverstandlich 
diente dies Alles gleichzeitig auch zur Uebung in der Aussprache. 
Die beste Uebung, bemerkt Quintilian iiber den Vortrag XI, 3, 25, 
wird das Auswendiglernen (ediscere) sein; denn beim Reden aus dem 
Stegreif (ex tempore dicere) zieht die dem Gegenstande entnommenc 
Erregung von der Sorge fiir die Stimme ab; und zwar soli man mit 
moglichst vieler Abwechslung der Stoffe auswendig lernen. Im 5. 
Kapitel des 2. Buehes § 4 gedenkt er auch des Vorlesens (prae- 
lectio) zu demselbcn Zwecke, aber mit ausdriicklicher Bcschrankung 
auf den Elementarunterricht. Ein Vorlesen, welches dazu dient, dass 
dic Knaben mit Leichtigkeit und Genauigkeit nachlesen lernen (ut 
facile atque distincte scripta oculis sequantur), sowie ein solches, wobei 
die Bedeutung jedes minder gewohnlichen Wortes das etwa vorkommt, 
gelehrt wird, ist fiir tief unter dem Berufe des Lehrers der Redekunst 
stehend (multum infra rhetoris officium) zu erachten.

*) Bei Leopold Roder p. 14, not. 9) Colloq. Versus ad numerem et distinctum 
et casulam (clausulam ?) cum adspiratione, ubi oportebat, et metaphrasim dum red do ad 
praeceptorem, ut et vocem pracpararem propiorem sqq. not. 1 Oj Legi lectionem meam; 
quam milii esposuit diligenter, donec intellegerem et personas et sensum verborum 
auetoris. p. 15: Jam didici quod acceperam. Et sic coepi reddere, quomodo accc- 
peram ediscenda. Jubet me legere, iussus alii dedi, ediscebam interpretamenta. Deinde 
ubi sedimus, pertranseo commentaria, linguas, artem. Ebenda p. 21: Ut ergo meo loco 
accessi, sedi, protuli manum destram, sinistram perpressi ad vestimenta, et sic coepi 
reddere.

2) De recta rat. aud. c. 3 śitsi -zat tout<» zazdi? tou? ickeiarou? '/puipeuou? ópwpeu, 
ot Zejetu aazouai irpiv azouew eSt<s9^vae zai Zóyou piv oumai pź8qatv siuai zat pisXerqv, 
azpoaaet Si zai tou? óir<oaouv /p<upśvou? (óęeZetadai.

3) Stob. App. IV, p. 402 QTav Zejr,? piv tcoZW, ptauSaur)? oi | to aóv otoó-o; 
Toupóu ol pa&<Dv earj.

Diesem Betrieb des ersten Unterrichts entspricht denn auch 
jener, schon unter den alten Grammatikern bekannte und noch heut- 
zutage iibliche Brauch, in bewusster didaktischer Absicht bei Erler- 
nung einer fremden Sprache und fiir die ersten Uebungen darin 

19*
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dic gewohnlichsten Ausdriicke und Wendungen in Form eines Ge- 
spraches zusammen zu stellen, von der Art jener unter dem Namen 
des Dositheos auf uns gekommenen Scliiilergesprache1'). Allerdings 
kómmt das Studium einer fremden Sprache erst in einer sehr spaten 
Periode in Aufnahme. Bei den Griechen vorab wurden fremde Spra- 
chen in der Regel gar nicht gelernt. In der alteren Periode geschah 
dies hochstens an Ort und Stelle zu einem praktischen Zwecke2). 
Noch in einer verhaltnissmassig spaten Zeit gebrauchten die bekannten 
griechischen Gesandten Karneades, Diogenes von Babylon und Krito- 
laos in Rom einen Senator Coelius, also einen Romer, ais Dollmetsch3 4). 
Langst hatte sich in der alexandrinischen Periode ein encyklopadischcr 
Lehrcursus gestaltet, der Grammatik, Rhetorik, Philosophie und noch 
manches andere fiir das Studium der Knaben und Jiinglinge in sich 
begriff. Allein fremde Sprachen wurden auch jetzt nicht in den 
regelmassigcn Schulbetrieb aufgenommen. Lateinisch lcrnten die Grie
chen uberhaupt nur schleeht oder gar nicht, wie man denn einen 
Mangel an Talent fiir diese Sprache, von dem bereits Strabon spricht, 
nebst den vielen daraus entspringenden Missverstandnissen selbst unter 
den Neugriechen wahrnehmen will *).  Nur Manner von ungewohn- 
licher Yielseitigkeit des Wissens begannen allmalig sich damit zu 
beschaftigen; einzelne erlernten sie auch fiir besondere Zwecke, wic 
z. B. um in fremden Landem zu reiscn oder um ais Gesandtc bei 
auswiirtigen Machthabern und ais diplomatischc Redner wirken zu 
konnen. Charakteristisch ist in dieser Hinsicht immerbin die Angabc 
des Jamblichos, dass alle Hellenen, welche sich an den Vercin des 
Pythagoras anschlossen, sich nur der Muttcrsprache bedient hatten; 
man habe es einfach fiir unzweckmassig gehaltcn eine fremde Sprache 
zu gebrauchen 5). Auch bei Plutarchos im Leben des Dcmosthenes, 
2. Kap. treffen wir ein seltsames Gestandniss iiber die Empfindung 

*) Vergl. M. Haupt, iiber ójAikćai ayokaanzai, zcdhjpepiyai, im Ind. Leclt. Univ. 
Frid. Guil. sem. bib. 1871/72, dazu das Referat im Philolog. Anzeiger, 1871, S. 360 f. 
Vergl. oben S. 148.

2) Grafenhan, Gesch. der Philol. I, S. 98; 185.
3) Macrob. Sat. I, 5, 16, p. 22 ed. Eysseńhardt: sed in senatum introducti inter* 

prete usi sunt Coelio senatore.

4) Strab. III, 4, 19, p. 166 oaa Stj nóppio ruiy 'EXX^y<uv eitmwet apoiay.
G. Voigt, Die Wiederbelebung des klassischen Alterthums, S. 332.

5) Jambl. de Pytli. vita 34, 241 (p. 78 ed. Did.} cpuiyig ypyp^ai rg 'rcarpióa
szaaroię Tcap^YysTAGy, oaot wy ' EX.X^yu>v ixpoG7]X$ov itpóę r/jy zotyumay rauT^y * ro jap
£evtCetv ouz eóoztpaCoy.
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des Griechen beim Erlernen einer frcmdcn, und zwar im gcgcbcncn 
Fali der latcinischen Sprache; wahrend z. B. im zweiten Jahrhundcrt 
n. Chr. Favorinus, obwohl ein Gallier von Geburt und ais soleher 
in Iateinischer Redo gewaltig, doch so sehr in griechische Bildung 
cingegangen war, dass er in der Zeit des Kaisers Hadrianus mit den 
crsten Redekiinstlern unter den Griechen um die Palmę ringen konnte.

Anders stellten sich zu dieser Frage bei Zeiten die praktischcn 
Romer. Die Bckanntschaft mit der griechischen Sprache war in 
Rom bereits zu Anfang des ersten Jahrhunderts vor Christus so all- 
gemcin geworden, dass man mit einem der lateinischen Sprache un- 
kundigen Gcsandten aus Rhodos im Senat ohne Dollmctsch verhan- 
deln, resp. ihn anhóren konnte *)•  Es ist ubrigens bekannt genug, 
dass dic Romer schon um die Zeit des zweiten punischen Kriegcs 
anfingen, sich angclcgentlich mit griechischer Sprache und Literatur 
zu beschaftigen. Mehrerc rornehme Romer schrieben auch schon da- 
mals in der fremdcn Sprache8). Wie sehr sich dieser Betrieb alsbald 
mit der Aufnahme der hcllenischen Rhetorik steigerte, ersieht man 
unter anderm aus den beziiglichen Angaben bei Cicero, z. B. in der 
Schrift De oratore I, 34, 155 iiber die Uebungen, weiche der Redner 
Crassus mittelst Ucbersetzungen aus dem Griechischen anstelltc; ebenda 
60, 257 wird hervorgehoben, wie es keine geringe Anstrengung in 
Bezug auf Gedachtniss und Nachalimung erfordere, seine cigene Rede 
mit fremden Schriften zu vcrgleichen. Seit dem Beginne der Kaiscr- 
zeit gelangten allmalig beide Literaturen, die griechische wie dic 
lateinischc, zur gleichmassigen Vertretung in der Schulbildung wie in 
den Bibliotheken; uberall verbreitete sich griechische Bildung. Man 
liess jetzt, um Knaben und bisweilen auch Madchcn fiir den Unter
richt im Griechischen besser vorzuberciten, dieselben schon ais Kinder 
Griechisch sprechen, so dass nunmebr ein griechischer Paidagogos 
oder auch eine griechische Sklavin an die Stelle des alten Sklaven 
oder Freigclassencn trat, der chcdem ais Familienglied das Kind zu 
begleiten hatte3). Mit einem solchen ersten Unterricht erklart sich 
auch Quintilian cinverstanden, der uberhaupt, wie bereits bemerkt 
wurde S. 142, weder vor einem friiheren Beginn noch vor hochgc- 
steigerten Anforderungen des Unterrichts Scheu tragt. So spricht er 
sich im 1. Buch, 1. Kap. § 12 f. also aus: Dass der Knabe mit der 
griechischen Sprache den Anfang mache, wiinsche ich schon um des- 

1) Valer. Mas. II, 2, 3.
2) Niebuhr, Vorlcs. iiber Rom. Gesch. I, S. 563,
3) Yergl. oben S. 91 custos.
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willen, weil er das Lateinische, welches bei Mehreren im Gebrauch 
ist, so dass er es ófter bort, aucb ohne unser Dazuthun crlcrnen 
wird, und weil er doch in den griechischen Wissenschaften zuerst 
unterrichtet werden muss, aus denen ja dic unsrigcn geflossen sind. 
Icb mochte jedoch nicht, dass dies mit ubertriebener Aengstlichkcit 
(adeo superstitiose) geschehe, so dass der Knabe lange Zeit nur 
Griechisch rede und lerne, wie dies bei Vie!en Sitte ist; denn 
daraus entstehen sehr viele Fehler des Mundes, welcher fremd- 
landischen Accent annimmt, und der Ausdrucksweise 
(oris plurima vitia in peregrinum sonum corrupti etsermonis): durch 
dic bestandige Gewohnheit haften namlich derselben griechische Wcn- 
dungen an, welche auch in der ganz verschiedenen Sprechwcise (di- 
versa loąuendi ratione) von der hartnackigsten Dauer sind. In nicht 
weitem Abstand muss daher das Lateinische folgen und schnell glei- 
chen Schritt gehen. So wird, wenn wir beide Sprachen mit gleicher 
Sorgfalt zu behandeln suchen, keine der andern nachtheilig sein. — 
Quintilian kommt wiederholt auf diesen wichtigen Punkt im sprach- 
lichen Unterricht zuriick, z. B. im 6. Kap. § 3 desselben Buches: 
Der Gebrauch (consuetudo) ist der sicherste Meister im Sprechcn, 
man muss es mit der Rede gerade so halten wie mit der Miinze, die 
das Gcprage des Staates tragt u. s. w. *)•

*) Vergl. auch Persius Sat. I, 79 sqq. IIos pueris monitus patres infundere 
lippos | cum yideas, quaerisne unde haec sartago loquendl | yenerit in linguas? 
unde istud dedecus, in quo | Trossulus exultat tibi pro subsellia levis ? Mancherlei iiber 
das Studium der griechischen Sprache bei den Rbmern hat Grdfenhan gesammelt, Ge
schichte der class. Philol. im Alterth. II, S. 266 ff. Ueber dio ersten Spuren der Er- 
lernung der deutschen Sprache bei den Roinern vergl. Burckhard^ De L. L. in Genu, 
fatis I, p. 16.

Uebrigens war es schon im hcroischen Zeitalter ganz naturgemiiss 
Aufgabe der Jugendbildner, niitzliche Sentenzen und Lcbcnsregeln 
lernen zu lassen. Durch solche praktische Lehren, Sprichworter, weise 
Gnomon und Fabeln der Natur- und Volkspoesie, bildete sich unter 
den Ilellenen friihzeitig eine gewisse Volkspadagogik, welcho 
vorzugsweise in poetischem Gewande sittliche Vorschriften und Klug- 
heitsregeln mittheilte und der Denkweise des jungen Menschen ethi- 
schen Gehalt verlieh. Fabeln und Mythen, wie sie in ihrem Kern 
unsern „Gescbichten“ fiir die Kleinen entsprechen, boten in lcichtcn 
poetischen Umrissen feste Typen und Charaktere dar und eigneten 
sich durch ihre Ankniipfung an die taglichen Geschafte, bald warnend 
bald ergetzend, besonders dazu einen moralischen Eindruck auf das 
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kindliche Gemiit zu machen. Sichcr ist, dass eine Aus wabi von 
Mythen friihzeitig den Kindern vorgetragen wurde1). Dass ein 
grosserTheil solcher Fabeln erst viel spater gesammelt und ais eigent- 
lichcs Schulbuch redigirt wurde, liegt in der Natur der sich langsam 
ausbreitenden didaktischen Betriebsamkeit. Auch mochte es solchen 
Erzlihlungen gegenuber schon haufiger zu schweren Bedenken kommen 
von der Art, die Platon gegen Homeros und selbst gegen Aischylos 
geaussert hat und Manchen mochte es besser scheinen das Kind ohne 
solche Kinderschriften zu erziehen, um nicht etwa mit Beihiilfe der- 
selben in der Kindesseele die wichtige Entscheidung ihres inneren 
Lebens zu iibereilen oder hintanzuhalten.

i) Vergl. iiber Amnienmarcheu I, S. 227 und den Nachweis bei Bemhardy, Gr. 
Litt. I, 66 f.

8) Yergl. Jaeobs, Verm. Schr. III, S. 288; Bemhardy, Gr. Litter. I, S. 65. 75. 
76; dazu die Anmerkung Th. Bcrgk's zu den Poetae Lyr. Gr. p. 453 sq.

3) Cf. Rhet. Gr. ed, Walz, Tom. I, Ilermog. Próg. c. 1 rtepi póOou. Aplithon. 
Próg. c. 1 poOoę ó ru)V poppqx«>v xai tujv rerciyow, Ttporpeicco'; roi; veou? eis iró- 
vout, verglichen mit den Stellen Tom. II, p. 177, 278 sq. Dann itepl 7,pda; Tom. I, 
p. 203 sqq.

Noch lasst sich aus Hesiodos’ „Werken und Tagen“ erkennen, 
wic derartige Lehren episch-didaktischer Dichter aneinander gerciht 
wurden. Spater wurde die Spruchweisheit auch in politischer 
Fassung durch die Gnomon und Verse eines Theognis, Phokylides, 
Simonides u. A. und in spaterer Zeit besonders auch des Archilochos, 
Mimnermos und des beliebtesten Komodiendichters Menandros, ausge- 
bildet und weiter verbreitet2). Auch Solon, mit dessen Gesetzgebung 
die Entwickelung des Attischcn eigcntlich erst beginnt und der wirk- 
lich mit umsichtiger staatsmannischer Klugheit wirkte, war ein solcher 
Gnomiker, bei denen die Sophrosyne gelobt wird und die goldcne 
Mitte (to pśoov), die vor den Aelteren heilige Scheu empfehlen und Vor- 
sicht in der Freundeswahl, iiber die Schwierigkeit des Tiichtigseins 
belehren und dass der Verstand sich nicht vererbt u. s. w. Namentlich 
aber Simonides scheint componirt auswendig gelernt worden zu 
sein, wie die Geeetze oder richtiger wol eben die gnomischen Sen- 
tenzen des Solon rhythmisch erlernt wurden.

Selbstverstandlich erfolgte bei der Anwendung solcher Mythen 
im Unterricht eine Exegese von Seiten des Lehrers iiber das sitt- 
liche und poetische Moment des Mythos; man ersieht das Verfahren 
deutlich aus Plutarchos De aud. poct. c. 2. 5, sowie aus den Samm
lungen der Rhetoriker3). So lasst Lukianos itept yop. c. 21 den Solon 
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sprechen: Wir sagen den Knaben dic Dcnkspriiche weiser Manner, 
alte Thaten und niitzliche Reden vor, weiche in Verse gefasst sind, 
um sie dem Gedachtniss cinzupragen. Horcn nun die Knaben Thaten 
der Tapferkcit und gesangwiirdige Handlungcn, so streben sie selbst 
damach, um dereinst von der Nachwelt in Liedern gepriesen zu werden. 
Fiir die Art und Weise, wie den rciferen Knaben Homeros erklart 
wurde, wie das Ethische zur Geltung gelangte u. s. w. bietet aber- 
mals Plutarchos Beispiele De aud. poet. c. 10. 11. Aehnlich liess 
Diogenes von Sinope ais Hauslehrer bei Xeniades in Korinth seine 
Zóglinge manclierlei Stiicke aus Dichtern und auch aus Prosaikern 
auswcndig lernen und uberhaupt einen leicht zu behaltenden Abriss 
des Wissenswerthen f). Natiirlich war die Interpretation fiir Knaben 
und selbst noch fiir Jiinglinge, zumal in der alteren Periode, einfach 
genug und fern von aller Kunst. Beispiele, dic das Gegenthcil er- 
weisen sollcn, wie dereń manebe in Platon’s Jon oder in den Mcmo- 
rabilicn Xenophon’s zu finden sind, beweisen nichts bei deutlicher 
Anwendung der sokratischen Ironie. Entschieden unrichtig aber ist 
cs, auch nach dem einfachsten Bediirfniss einer Knabenlektiirc, was 
Fr. Cramer, Gesch. der Erz. und des Unterrichts II, S. 183 behauptet 
hat, es sei (vor der Zeit der Sophisten) „keineswegs Bediirfniss ge- 
wesen, dass der hellenischen Jugend die Dichter der Vorzeit erklart 
wurden “.

Aus der eben angefiihrten Stelle des Diogenes geht abermals 
klar hervor, dass im Alterthum auf cin fleissiges Memoriren des Er- 
lernten und uberhaupt auf Gedachtnissiibungen cin grosses Ge- 
wicht gelegt wurde, und dies nicht etwa nur auf den untern Stufen 
des Unterrichts. Der Sophist Polemon, wiewohl er in seinem Leben 
sehr Vieles auswendig gelernt hatte, erklarte freilich das Memoriren 
fiir das Miihsamste im rhetorischen Betrieb* 2) und empfahl sogar, einen 
Uebelthater zur Strafe altfrankisches Zeug (ap/ata) auswcndig lernen 
zu lassen. Indessen von den sinnreichen und anregenden Lehrsatzen 
der Pythagoreer an, die dem Gciste der Schuler ais Denkstoff iiber- 
geben und dem Gedachtniss eingepragt wurden 3), bis herab auf die 
hellenisti8che und selbst byzantinischc Zeit finden wir bei Hellenen 

*) Diog. Laert. VI, 2, 31, ed. Did. p. 140 za'ei'/ov oi italóst itolla itoti;T<uv 
zai oonTpaęśw zai t<ot aÓTOu Atofenouc, Ttdaav t eęo8ov auyropoo irpót tó eupyrjpó- 
v e u t o v enTjazsi.

2) óp-eię emraw<uTarov ^yeiTO toJv ev aaz^aei to ezpav3aveiv, nach Philostr. Vit. 
Sopli, ed. Kays. I, p. 232.

®) Yergl. die Beispiele bei K. Sohmidt, a. a. 0. S. 191.
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wic bei Rómern jenes Auswcndiglernen von Vcrsen, Mythen, Aesopi- 
schcn Fabeln u. s. f.Dass es durchaus niebt an den cntsprcchen' 
dcnLelirgedichtcn und an eigentlichen Lehrmittcln fehlte, haben wir theils 
oben gesehen, theils zeigt dies derNachweis auch von plastischen 
Mitteln des Unterrichts bei Bernhardy, a. a. O. S. 75 f. Was 
aber Fr. Cramer iiber einen verhaltnissmassigen Mangel an didakti- 
schen Dichtungcn bemerkt hat, Gesch. der Erz. u. d. Unterr. I, 71, 
wird sofort durch die darauffolgende Auscinandersetzung iiber die 
praktischc Art der Belehrung bei den Hellenen ohne zu viel Absicht- 
lichkeit und Kiinstlicbkeit von ihm selbst berichtigt.

In Bczug auf den Elementaruntcrricht bei den Romern ist 
vornweg ais bezeichnend hervorzuhebcn, dass bei diesen in Vcrbindung 
mit den ersten Leseiibungen das Auswcndiglernen der Zwblftafel- 
Gesetzc die erste Stelle eingenommen haben soli* 2). Auch ist uns 
wenigstens aus alter Zeit kein anderer Lescstoff bekannt. Stcllcn von 
der Art, wie sic Cicero in den Gesetzcn anfiihrt3), konnten, wic auch 
Maryuardt a. a. O. S. 97 hervorgchobcn hat, ganz gut mit der Gelt- 
ung eines Katcchismus zur Anwendung gelangen. Bald aber ward 
auch bei den Romern Homeros das Schulbuch und blieb es, wahrend 
daneben noch die lateinische Odys sec des Livius Andronicus, spater 
Virgil und Horaz, nebst einzelnen neucrcn Dichtern4) ais Lese- und 
Lehrstoff verwcndet wurden. Eigenthiimlich ist, dass Iloraz selbcr 
seinen Gcdichtcn geweissagt hat (Epp. I, 20, 17 sq.), sie wurden, 
falls sie nicht in Rom ihr Gliick machtcn, ais ihr letztes Schicksal 
erfahren, dass sie in dem einen oder anderen fernen Landstadtchen 
zu Lcseubungen der Kinder wurden benutzt werden. In kurzer Zeit 
war, wie schon erwahnt, das Studium und dic Nachahmung gricclii- 
schcr Sprache und Literatur bis zu dem Grade herrschend geworden, 
dass man die volle geistige Entwickelung nur von der Beschaftigung 

') Cf. Fabulae Romanenses ed. Eberhard I, p. 306 [rjftouę oóx dviittn)3eio'JC irpóę 
(hu)Ttzł]V Ttat8siav zat vć<»v d-fuifrp, wjfcrtzouc zat tuęelijituTdrouc zrl.

Cic. de legg. II, 23, 59 discebamus enim pueri XII, ut carmen necessarium, 
quas iam nemo discit, woriiber Bernhardy R. Litt. A. 19 yermutet, dass dieses carmen 
nicht systematisch und der Lange nach hergesagt und erlernt wurde, sondern in einer 
Auswalil praktischer Formeln und moralischer Ausspriiche, die gleichsam einen politi- 
schen Katechismus bildeten. Ob auch die Griechen aus Solon's und anderen Gesetzen 
inanche Gnomę zogen und singen liessen, sei ungewiss. Vergl. S. 295.

3) De legg. II, 8, 19 sqq. ad divos adeunto caste; pietatem adliibento, opes 
amovento. Qui secus faxit, deus ipse vindex erit sqq.

4) Yergl, den Nachweis bei Marąuardt, S. 112,
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mit dem Griechischen erwarten zu diirfen glaubtc, und dass der so 
nahe liegende systcmatische Unterricht im Lateinischen, wic ihn zucrsf 
Plotius Gallus erthciltc, sogar ais etwas Auffallendes verzeichnet stehtJ). 
Dic Aesopischen Fabeln ubrigens wurden bei den Romern noch in 
der Kaiserzcit ais erheiternde Lektiire auch fiir Erwachsene besonders 
geschatzt1 2). Quintilian, dem wir auch in diesem Betreffe feine und 
methodische, aus eigener Erfahrung entstandene Bemerkungcn ver- 
danken, spricht sich zu Anfang des 9. Kapitels ira ersten Buch also 
aus: Wir wollen der Sorgfalt des Grammatikers noch einige Voriib- 
ungen zum Reden anvertrauen, worin er das fiir den Unterricht des 
Rhetors noch nicht reife Alter unterweisen mag. So konnten die 
Knaben Aesop’s Fabeln, welche den Marchen der Ammen am nach- 
sten kommen, in einer reinen und iiber das gewbhnliche in Nichts 
sich erhebenden Sprache erzahlen (narrare sermone puro et nihil se 
supra modura extollente) und hcrnach dieselbe Einfachhcit nachbildcn 
lernen; Vcrse zuerst auflosen nach den Redetheilen, dann sic mit an- 
derenWortcn erklaren; hierauf mit grossererFreihcit einer Paraphrase 
umwandeln, worin man ihnen gestattet, Manches theils abzukiirzen, 
theils auszuschmiicken, jedoch mit Beibehaltung des Sinnes des Dichters.

1) Sueton. de gramm. et rhet. 26 (ed. Reiffcrsch. p. 123) fiihrt an aus einem 
Brief Cioero’s an M. Titinnius: continebar autem doctissimorum hominum anctori-
tate, qui existimabant graecis exer ci t a t ion ib u s ali uiolius ingenia posse.

3) Seneca ad Polyb. de consol. 8, 3.
3) Yergl. die oben S. 293 aus Quintiliau I, 1, 12 angefuhrte Stelle,

Wie Quintilian an dieser Stelle des Breitercn ausfiihrt, umfasstc 
in spiiteren Zeiten dic Lehrthatigkeit des Lehrers einer boheren Stufc, 
des grammaticus oder litteratus, den gesammten grammatischen Unter
richt, d. h. 1) den Lese- und Schreibunterricbt (ra ypappara); 2} dic 
Erklarung der Lescstiicke ($$1771901;); 3) die 7X0)000(1; 4) die Etymo
logie; 5) die Analogie; 6) Ucbung in Kritik und Beurtheilung der 
Schriftstiicke (zptot; itorrjparani). Also die Eintheilung nach Bekker's 
An. Gr. II, p. 737 sq. Einfach und bestimmt bezeichnet dagegen 
noch Quintilian im 4. Kapitel des ersten Buches die crste Stelle bei 
dcm Knaben, der im Lesen und Schreiben Fertigkcit crlangt hat, ais 
diejenige des Grammatikers. Es ist einerlei, erklart er, ob ich von 
dem griechischen oder dem lateinischen rede, wiewohl nach meiner 
Ansicht der griechische der friiherc sein soli 3). Beide gehen den- 
sclbcn Weg. Ob nun gleich die Grammatik in kiirzester Fassung in 
zwei Tbeile zerfallt, in dic Kenntniss richtig zu sprechen 
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und die Erkliirung der Dichter, so steckt doch inchr dahinter, 
ais sie auf den ersten Anscliein verspricht. Denn mit dem Reden ist 
dic Rcchtschreibungslehre verbundcn, und der Erkliirung geht die An- 
leitung zum richtigen Lesen voran, und mit allem diesem ist dic 
Kritik eng verkniipft; von dieser machten die alten Grammatiker 
einen so strengen Gebrauch.

Von den uns bekannten rbmischen Schulautorcn sind haupt- 
sachlich zu nennen Homeros und Yergilius1); noch in den spatestcn 
Zeiten des Alterthums las man diese Autorcn in den Schulen2). 
Eigentliches Schulbuch ward Homeros in Rom durch die lateinische 
Odyssec des Livius Andronicus, und zwar zuerst in der Lehranstalt 
des Spurius Carvilius3 *). Noch Iloraz miibtc sich ab mit dieser 
Odyssee *).  Auch von Ennius werden Leistungen zu didaktischen 
Zweeken erwiihnt5 *); doch hiitte nach der Angabe des Suetonius schon 
L. Cotta Schriften De litteris syllabisque und- De metris einem spate
ren Ennius, nicht dem bekannten Dichter zugesclirieben. Imnicrbin 
lassen die reiclihaltigen Schriften von Cato und Varro Vorgangcr auf 
diesem Gcbiete voraussetzen und gleichzeitige Theilnebmer an cin- 
schliigigen Arbeiten ®). Dazu kamen allmiilig weitere Schulbiichcr 
theils historischen, theils mythologischen Inhalts. Ethische Gedichle 
in lateinischcr Sprache hatte man friibzcitig, wie dasjenige des Appius 
Claudius Caccus, welches von dem Stoiker Panaitios sehr gelobt wurde 
und insbesonderc Sittenspriiche (pwpaę), moralische Sentenzen der 
Griechen und praktische Lebensregeln, enthalten zu haben scheint. 
Von dem carmen de moribus des M. Porcius Cato, ethischen Vor- 
schriftcn fiir dic Jugend, war bereits die Rede7). Von Lyrikern ist 
fiir die Kaiserzeit Iloraz zu erwiihnen; von Komikom waren beson
ders beliebt Menandros und Terentius; auch dic Sentenzen des Publilius 
Syrus sebeinen baufig im Elementarunterricbte verwendct worden zu 
sein. Indessen auf die Art, wie diese Schriftstellcr und wie dic Red- 

ł) Quintil. I, 8, 5 optime institutum est, ut ab Homero atijue Vergilio lectio 
inciperet sqq. Plin. Epp. II, 14, 2 a centumviralibus caussis auspicari, ut ab IIu- 
mero in scholis. Petron. Sat. V, 11.

2) Auson. Idyll. IV. Augustin. de civit. Dei I, 3; Oroś. Hist. I, 18.
3) Cf. Plutarch. Quaest. Rom. c. 59; Cic. de or. II, 61, 249; oben S. 181. 210.
4) Epp. II, 1, 69; vergl. Bernhardy, Rom. Litt. Anm. 181. 210.
5) Sueton. de grammat. 1.

6) Grafenhan, II, 274. 284. IV, 115.

’) Grafenhan, II, 381; Krause, 8. 261, Anm. 1; oben S. 13.
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ner Demosthenes, Caius Gracchus, Cicero und andere in den Rhetor- 
schulcn benutzt wurden, werden wir spater im dritten Bando naher 
cinzugchen haben.

In der Kaiserzeit, ais das Biicherwescn sich einmal starker ent- 
wickelt hatte, wurden solche Elcmentar- und Schulbuchcr auch von 
besondern Abschreibern ohne wissenschaftliche Biidung hergestcllt fiir 
den Bedarf der Buchhandler, der Tabernae bibliopolarum, in denen 
kleinere Schriftchen, wie uns z. B. Martial Epigr. XIII, 2. 3 angibt, 
um den Preis von zwei bis vier nummi (30—60 Pfcnnige) zu haben 
waren. Die erste Sammlung griechischer Biicher iibrigens soli Aemi- 
lius Paullus, der bekannte Ueberwinder des makcdonischen Konigs 
Pcrseus, aus der Kriegsbeutc ausgelesen und bei seinen eigenen Kin
dera zu Unterrichtszwcckcn verwcndet haben *).

1) Plutarch. Pauli. Aimil. 28; Isid. Origg. VI, 5.
2) Vergl. die Citate bei Gellius N. A. XI, 2; Bernhardy, Riim. Litt. Anm. 265.
3) Ep. 84, 2 nec scribere tantum nec tantum legere debemus: altera res cou- 

tristabit, vires exhauriet (de stilo dico), altera solvet ac diluet. invicem huc et illo

Zu beachten ist noch, dass in den Schriften der romischen Sa- 
tiriker, in ihrer Betrachtung der Prinzipien der Cultur und des Zeit- 
geistes iiberhaupt, ein hoebst bedeutsames thcorctiscli-padagogisches 
Moment vorliegt. Der erste Keim findet sich bekanntlich bei Luci- 
lius, dessen Satura in Sinn und Tendenz bereits eine Censur der 
Zeitgenossen liefert und gegen das Sinken der bffentlichen Zucht auf 
das altherkommlicbe honestum, decorum, dic dignitas verweist. Aehn- 
liches werden wohl auch die vcrloren gegangenen Sittenspriiche des 
Claudius Caeeus bezweckt haben, wie dies von Cato’s prosaisebem 
carmen dc moribus erweislich ist* 2).

Sobald nun die Knaben lesen konnten, mussten sie auch 
schreiben lernen (yp3<psiv, scribere, schreiben, vgl. Althochd. writan 
= ritzen, von Runenschrift, Englisch write). Dass jedoch die S cli rei b- 
lesemethode der neuesten Zeit (von Joh. Bapt. Graser 1766—1841 
zuerst angewandt) den Alten bekannt gewesen, oder dass etwa gleich 
zu Anfang des Elementarunterrichts die Lesc- und Schreiblehre Iland 
in Hand gegangen waren, lasst sich nicht erweisen. Indcssen bleibt 
es immerhin nicht unwahrscheinlicb, dass man nach Uebcrwindung 
der ersten Schwierigkeiten bald auch an eine zweckmassigc Vcr- 
bindung des Lescns und Schreibcns gedacht habe; wenig
stens konnte Seneca an einer Stelle mit Nachdruck eine solche Ver- 
bindung zu cmpfclilen scheinen. Allcin cs sind daselbst die stilisti- 
schen Uebungen der reiferen Schuler gemeint3).
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Der Schreibunterricht begann nach Platon1) damit, dass der 
Schiiler die Formen der Buchstaben, wie sie der Lehrer vorgezeichnet 
und durch gezogene Linien abgegrenzt hatte, mit dem Stilus oder 
Metallgriffel auf der mit Wachs iiberzogenen Schreibtafel nachbildete. 
Mit dem oben platten (um das Wachs ebnen und das Gescbriebene 
ausloschcn zu konnen) und unten scharfen Griffel schrieb der Lehrer 
vor und bildete der Schiiler Buchstaben und Worter in dem Raumc 
nach, welcher unter den Zeilen des Lehrers freigelassen war. Bei 
unbeholfenen Anfangern fiihrte der Lehrer wohl auch die Hand2). 
Die Arbeit, welche keine Nachbesserung mehr bedurfte, wurde dann 
auf Papier (charta), oder auf Pergament (membrana) geschrieben, und 
zwar inwendig, nicht auch auf der Aussenseite.

commeandum est et alterum altero temperandum, ut ąuicąuid Iectione collectum est, 
stilus redigat in corpus.

*) Protag. p. 326, O imsrep oi Ypapparnsral rotę p^icur Sewotę ypa<peiv tojv naiScoo 
uitoYpat|)avTS?Ypapp.ac fpaęiSi, outui to fpapp.areiov SiSóaai xal dyapcaCouai 
Ypacpew xara to)v u <}> rj y r; a i v tu>v ypappiuv.

’) Seneca Ep. 94, 51 Digiti (puerorum) tenentur et aliena manu per literarum 
simulacra ducuntur: deinde imitari iubentur proposita et ad illa reformare chirographum. 
F!av. Vopiscus, Tacit. 6, p. 175 ed. Peter: dii avertant principes pueros et patres pa- 
triae dici inpuberes et ąuibus ad subscribendum magistri litterarii manus tenent. 
Ein doctor librarius de Sacra Via wird erwahnt bei Orell. Inscriptt. 4211.

3) a. a. O. Seite 31: Platon Protag. distingue deus methodes; ou bien le maitre 
traęait les lettres et 1’ecolier les imitait en suirant dn burin les sillons traces; ou bien 
le maitre commenęait par tenir et conduire la main de 1’enfant.

4) Yergl. Ferd. Gregoroyius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter, I, 319.

Man darf jedoch an obiger Stelle Platon’s nicht etwa zwei von 
einander vcrschiedene Methodeń des Schreibuntcrrichts 
erkennen wollen, wie Fournier gethan3). Es geht dies am deutlich- 
sten hervor aus einem beziiglichen Vorschlag Quintilian’s, wonach man 
jenes Fiihren der Hand dadurch umgehen sollte, dass die Buchstaben 
vertieft dargestellt, d. h. in bolzerne Tafeln eingeschnitten wurden, 
so dass der Schiiler von selbst sich daran gewohnte in diesen Ver- 
tiefungen die Hand zu bewegen und den Gestalten zu folgen. So 
schrieb z. B. noch am Ausgange des Alterthums Theodorich, der 
grossc Konig der Ostgothen, weil er des Schreibens unkundig war, 
seinen Namen, indem er die vier ersten Buchstaben seines Namens 
nur durch eine fiir ihn angefertigte Metallplatte linkisch mit dem 
Griffel nachzog und aufkritzelte4). Horen wir jedoch Quintilian selbst 
Wenn der Knabe anfangt die Schriftziige nachzubilden, sagt er I, 1, 
27 ff. so wird es nicht ohne Nutzen sein dic Buchstaben auf das beste 
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in eine Tafel einzugrabcn (tabellae quam optime insculpi), dass der 
Griffel in ihnen gleichsam in Furchen sich hinziehe (ut per illosvelut 
sulcos ducatur stilus). Denn so wird er sich nicht verirren, wie auf 
Wachstafeln (in ceris), auf beiden Seiten wird er ja durch die Rander 
gehalten und kann die Vorscbrift (praescriptum) nicht iiberschreiten; 
und dadurch dass er schneller und ofter den sicheren Spuren folgt 
wird er die Gelenke iibcn. Auch bedarf er dann nicht des Beistandes 
eines Andern, welcher ihm die Hand fiihrt durch Auflegung der seini- 
gen (adiutorio manum suam manu super inposita regentis). — Noch 
erwahnt Quintilian an einer andern Stelle das Nachziehen der einge- 
schnittenen Buchstaben mit dem Griffel *).

1) V, 14, 31 quid illa miserius lege velut praeformatas infantibus litteras per- 
sequentium? Womit abermals zu rergleichen ist Seneca Ep. 94, 51 pueri ad prae
scriptum discunt; digiti iliorum tenentur et aliena manu per litterarum 
simulacra ducuntur.

2) Wie Ussing meint, Darstellung der Erz. und des Unterr. bei den Griechen 
und Romera S. 109.

3) Vergl. oben 8. 264, Anm. 3 die Stelle aus Bekker’s Anekd. Gr. p. 783; iiber 
Zeilen, Linien ausserdem Sueton. de viris illustr. ed. Reiffersch. p. 135 vorsus autem 
vocati vulgo, quia sic scribebant antiqui sicut aratur terra, a sinistra enim ad dexteram 
primum deducebant stilum, deinde convertebantur ab inferiore et rursus ad dexte- 
ram versus. Fest. ed. Mueller p. 358 taenpoton (toeporchon, tó óit Spyfiv coni. Jo. Croius, 
tó ett op9tov Muell.") appellaruut Graeci genus scribendi deorsum versus, ut nunc dex- 
trorsum scribimus. Ueber sn^cuSoi = pajapóoi cf. Schol. ad Pind. Nem. II, 1; und 
iiber die verschiedenen Schreibweisen ó xdtu)8ev vópLO{, {3o'jarpocpq5óv, uitupiSóv,
ztovł]5óv u. s. f. die Inschriften; im Allgemeinen auch Orafenhan, Gesch. d. Philol. I, 
41 f. und iiber attyot = Zeilen, = Verse, ebenda II, 191.

<) Deinde imitari iubentur proposita et ad illa rcformare chirographum: 
sic animus noster, dum eruditur ad praescriptum, iuvatur.

Warum das hier geschilderte Verfahren fiir einen blossen Ver- 
such gelten sollte, „der kaum eine hbhere Bedeutung gehabt haben 
kann“1 2), ist nicht abzusehen; eine solche Anwendung der Schreibtafel 
liegt sicher sehr nahe und ist iiberdies weder nach Quintilian’s Dar
stellung noch auch nach den deutlichen Worten Seneca’s ausgeschlossen.

Das Abtheilen der Zeilcn beim Schreiben (att/ot Stsa/tapśyot) 
von der Linken zur Rechten soli der Athener Pronapides ein- 
gefiihrt haben3). Spater ging man dann iiber zu besonderen „Vor- 
Jagen“ oder grosseren und zusammenhangenden Vorschriften, resp. 
Mustern fiir den S chreibunter richt, In der eben angefiihr- 
ten Stelle des Seneca heisst es noch: Hierauf befiehlt man ihnen (den 
Knaben) dic Vorlagen nachzuahmen und ihre Handschrift darnach zu 
verbessern *).  Bei den griechischen Schriftstellern der spateren Periode 
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findet sieli der Ausdruck óitoYpagpoę fiir eine solche Mustervorlage. 
Bei Klemens Alexandrinos V, p. 675 werden erwahnt uitoypappot natStzot, 
Vorschriften fiir Kinder, vocabula exercitationis causa praescripta, in 
denen sammtliche Buchstaben des Alphabets in Worter zusammenge- 
stellt waren

Von solchen und ahnlichen alphabetischen Studien haben sich 
auch unter den graffiti in Pompej! Spuren erhalten, Wortschemen, 
die von der Schuljugend an verschiedenen Wandcn angeschriebcn 
sind1 2}. Ausser derartigen Wortconglomcraten gab man den Geiibteren 
ohne Zweifel bald auch lehrreiche Spriiche und Verse (S. 295) zum 
Abschreibcn in die Hande. Dieselben konnten alsdann zugleich aus- 
wendig gelernt werden, einVerfahren, auf welches Quintilian liinweist, 
wenn er den Wunsch ausspricht I, 1, 35, dass auch die Satze, welche 
beim Schreiben zur Nachbildung vorgelegt werden (ad imitationem 
scribendi), nicht gleichgiiltige Gedanken enthalten mogen, sondern 
solche dic eine gute Lehre geben.

1) Cf. Wower, De Polymathia p. 39; Rieh. Bentl. opusc. philol. p. 492 (epist. 
ad Joann. Millium): erat olim ridicula et puerilis ratio, ut ex ąuatuor et viginti litteris, 
semel duntaxat positis singulis, barbara ąuaedam et infaceta verba conflcereut, prout 
cuique libitum fuerit: Clemens Strom. V, p. 673 hanc appellat otoi)retuirv tu»v 
itai8(uv 5t3asxaXiav. Postea certandum erat ingenio, ut sententiam istorum verbo- 
rum aliąuam omnibus vestigiis indagaront; non eam ąuidem omnino alienam et abso- 
nam, sed a propiuąuo si fleri potuit, et verisimili petitam. Tria profert Clemens ex- 
empla eorum unoYpajijiiSy itai3txu>v, ąuorum unum hoc est:

papirrs, xX<ó<j>, C^u)(8i]3óv.
Ita scribi oportere res ipsa clamat .... calculum iam pone, et omnes omnino litteras 
Cadmi, Palamedis, Simonidis in ąuatuor istis yocabulis invenies. Ecce tibi secnndum: 

@Ł8i>, Cap'), ydm, wX^xrpov, s-pif;.
Tertium deniąue est illud Thespidis:

xva£C(3i, jdlu-E-njj, cp/.eypo), §pó't.

2) Wie das Pensum, welches O. Jahn mittheilt in Abhandl. der sachs. Gesellsch. 
der Wiss. Band V, 1870, S. 296:

KINNAMO NOMINA NYCII GENICE THY1TOAII
DOTICE ONOMASTICE PIIYPLICE BYNANTICE 
CRETICE DYMANICE GYMNICE.

Aus der Zeit der Ptolemiier sind uns mehrere Wachstafeln er
halten, sechs Zoll lang und vier Zoll brcit, die sammtlich Trimcter, 
vermuthlich des Menandros, enthalten. Auf einer dieser Schreibtafeln 
ist die Schrift schon und genau, auf den andern schlechter; der Cha
rakter gleicht demjenigen der Ilypereidesrolle. Dem Anscheine nach 
war dieser ganze Schreibapparat zugleich mit einem Schreiblchrer 
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bestattet worden. Unter den SchUlerschriften stehen noch Pradikate 
wic <ptlorcovu)ę, d. i. Notę „fleissig“ *)•  Auf der bereits erwiihnten 
Schale des Duris, aus der Zeit des peloponnesischen Krieges, ist ein 
junger Elemcntarlehrer abgebildet, wie er gerade die Niederschrift 
eines vor ihm stehendcn Schiilers, welche dieser nach einer Vorlage 
oder einem Diktat gefertigt haben mag, corrigirt; er ha.lt die Schreib- 
tafel (cin Triptychon) in der Linken und priift aufmerksamen Blickcs 
das Gescbriebene, den Schreibstift in der Rechten zur Correktur bereit 
haltend8).

*) Vergl. W. Wattenbaeh, Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipz. 1871, S. 42.
2) Archaol. Zeit. 1873, S. 2.
3) Plutarch. Cato. M. c. 20 extr. -tai isropta? oś cup-pa^at aótóc ioia yetpi

•zai psydloit Ypdpp.aaw, óizioę oi'zo&ev uitapyr; tui itatSl itpóę śpireipiav ru?v TtaXauóv zai 
■narpuuY <u<peXeia&ai.

t) Hor. Serm. J, 1, 25 sq. ut pueris olim dant crustula blandi | doctores, ele
menta relint ut discere prima. Vergl. auch Hieronym. Ep. 128, 1 proponantur ei 
(beim ABC-Lernen) crustula mulsa praemia et qnicquid gustu suo suave est sqq. 
Vergl. auch oben S. 130 (nnten § 11) Platon iiber die erste spielendc Unterweisung 
der Kinder in der Arithinetik, nach De legg. p. 819, B.

Gleichwie eifrige Eltern auch selbst Leseiibungen mit ihren 
Kindern vornahmen, so besahen sie gelegentlich die Schriftiibungen 
derselben und munterten zum Schbnschreiben auf. Dies erhellt unter 
anderm aus jener Stelle bei Lukianos Paras. c. 13 und c. 16 3t5aaxetv 
aę&oSaoę, die bereits oben S. 113 A. 1 angefiihrt wurde. Bei den Romern 
hatte der altere Cato aus padagogischer Riicksicht sein Geschichts- 
werk, zum leichteren Gebrauche seines Sohnes, sogar mit eigener 
lland und in grosser Schrift geschrieben* 3).

Natiirlich fehlte es beim Schreibunterricht ebenso wenig ais beim 
Lesen (oben S. 267 f.) an gewissen kleinen Erfindungen und scherz- 
haften Einkleidungen, wodurch das Erlernen und Einiiben der Schrift 
crleichtert werden konnte. Auf eines der einfachsten Mittel, nach 
Art der .Rasec/ow/schenBuchstaben-Backerei, deutet der romische Dichter 
Horaz hin, wenn es bei ihm heisst: Was denn wehrt’s, wie ja wohl 
gutmiitige Lehrer den Kindern Naschwerk reichen, um Lust am Abece 
zu erwecken4). Von einer Anwendung grosser und kleiner Buch
staben ist gelegentlich schon bei Platon die Rede De rep. II, 10, 
p. 368, E, wie etwa, falls Jcmand uns, die wir nicht sehr scharf 
sehen (pj itavo ośó pxśitoootv), befahle klcine Buchstaben von weitem 
zu lesen (irópp«d>sv avapiuvat), und hierauf Einer auf den Gedanken 
karne, dass diese namlichen Buchstaben auch schon irgendwo anders
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grbsser und an einein grosseren vorhanden seien (pei'C<i> te zat iv 
pstCtm).

Im Allgemeinen scheinen die Anforderungen an den Schreib- 
unterricht ziemlich gemassigt gewesen zu sein. Das Nachmalen 
der Buchstaben bei Platon lasst allein schon errathen, dass es 
mit dem Schreibenlernen sehr langsam zu gehen pflegte, Platon er
klart sich iibrigens gegen ein lingstliches Streben nach Schnellschrift 
oder nach Schonschrift, wenn es an besonderer Anlage dazu fehlt 
und nicht von selbst ein ungewbhnlicher Fortschritt darin erfolgt *)•  
Geiibtheit in Tachy- und Kalligraphie sei nicht gerade erforderlich, 
wenn eine solche nicht ohnehin in dem festgesetzten Cursus gewonnen 
wird. Um diese Auflassung richtig zu wiirdigen, ist nicht zu ver- 
gessen, dass man fiir das wirkliche Bediirfniss einer beschleunigten 
Herstellung von Schriftstucken im Alterthum in der Regel trefflich 
geiibte Sklaven hatte, denen diktirt wurde. In Fallen, die eine raschc 
oder sebone Handschrift wiinschen liessen, bediente man sich solcher 
Diener5).

!) De legg. VII, 14, p. 810, A Ypdpp.ara psu toivuv tó pe/pt tou ypacpat 
te zai dvafvcuvai ouuaróu siuat Staitovetv icpóc ra/oę rj zalkoę ditł;zpt{3<ua8at 
tiaiv, ols jjLłj <puaic śitśaTtsuosv, tois reTafpeyoic ereai yaipew eav.

2) Ueber das Verhaltniss der Ta/uypd^ot und zaDajpacpoi vergl. Wattenbach, Das 
Schriftwesen im Mittelalter, S. 241; ein merkwurdiges Beispiel, wie schnell man anf 
Wachs schreiben konnte, ebenda S. 57.

Grasberger, Erziehung etc. II (der mnsieche Unterricht). 20

Freilich Quintilian stellt auch in diesem Punkte hohere Anfor
derungen an den Unterricht, wie dies wiederholt bemerkt wurde bei 
andern Fragen. Die Sorge um eine gute und schnelle Handschrift 
(cura bene ac velociter scribendi, I, 1, 28), weiche an Vornehmen (ab 
honestis) gewbhnlich vernachlassigt wird, halt er fiir sehr wohl an- 
gebracht (non est aliena res). Denn da es bei den Studien eine 
Hauptsache (praecipuum) ist und jener wahre auf tiefer Grundlage 
beruhende Fortschritt allein dadurch erzielt wird, dass man schreibt, 
so hemmt eine langsame Handschrift den Gedankengang selbst (tardior 
stilus cogitationem moratur), eine unbeholfene und verworrene (rudis 
et confusus) ist unleserlich, woraus eine andere Unbequemlichkeit folgt: 
dass man diktiren muss was man abgeschrieben haben will (dictandi, 
quae transferenda sunt, labor). Es wird daher immer und allenthalben, 
besonders aber bei geheimen und vertrauten Briefen angenehm sein, 
wenn man auch dies nicht vernachlassigt hat.

Das Aufsagen der vom Lehrer diktirten Verse und Aufgaben 
von Seiten der Schuler hiess man, wie schon bemerkt ist S. 290, im 
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Griechischen aKoaropatiCsw, in der lateinischen Sprache dictata reddere. 
Dass haufige und strenge Uebungen dieser Art vorgenommen wurden, 
ist uns vielfach ausdriicklich bezeugt. Iloraz bietet hievon in dem 
Brief an Lollius in einem Gleichniss eine anschauliche Schilderung: 
Einer zeigt iibertriebene Willfahrigkeit, und gleich dem schmarotzen- 
den Witzbold untcn am Tische beachtet er auch mit so ehrfurchts- 
voller Scheu jeden Wink des reichen Hausherrn, wiederholt so eifrig 
seine Reden und nimmt dic hingcworfcnen Worte wieder auf, dass 
man einen Knaben zu horen glaubt, der die vorgesagto Lektion dem 
strengen Lehrer nachsprichtJ), oder einen Mimen, der die zweite 
Rolle zu spielen hat1 2). Uebrigens wurde nicht bios dictarc von dem 
vorsprechendcn Lehrer gesagt, sondern auch praelegere3).

1) Epp. I, 18, 12 są. sic iterat voces ct verba cadentia tollit, | ut puerum saevo 
eredas dictata magistro | reddere.

2) Vergt. ebenda I, 1, 55 haec Janus sumtnus ab imo | prodocet, haec re- 
cinunt iueenes dictata senesquo. III, 1, 71 memini ąuae plagosum mihi parvo | 
Orbilium dictare; 110 carmina dictant sqq. Cic. de nat. deor. I, 26, 72 ista a vobis 
ąuasi dictata redduntur, ąuae Epicurus oscitans hallucinatus est.

3) Vergl. oben S. 289. Sueton. de gramm. 16 Q. Caecilius Epirota. . . primus 
dicitur Latine ex tempore dlsputasse primusąue Vergilium et alios poetas novos prae
legere coepisse. Martial. Epigr. I, 36 versus scribere me parum severos | nec quos 
praelegat in schola magister. Macrob. Sat. I, 24 Vergilianos versus, qualiter eos 
pueri magistris praelegentibus canebamus. Dazu die oben S. 290, Anm. 3 aus 
Libanios IV, p. 868 R. angefiihrte Stelle.

«) Cf. Weichert, Poet. Lat. Rell. p. 25; Cic. ad Quint. fr. III, 1, 4 meam in 
illum (orationem) pueri oinnes tanquam dictata perdiscant. An unser volksthumliches 
,Eintriclitern“ erinnert eine Stelle bei Platon, freilich nur in einem Gleichniss, I>e rep. 
III, 18, p. 411, A órow pL tic poustzig itapeyij zataAeiy zat zarayety tą? Sta t<uv

tottov oisitep Sta zrk.

Vorlesen und Diktiren an die Schuler ward iibrigens 
in den alten Zeiten schon durch den Mangel an Exemplarcn, die 
jedem einzelncn hatten gercicht werden konnen, zur Nothwendigkeit. 
Bei denRomcrn bedeuten daher solche dictata auch geradezu Schul- 
b uch er4). Doch eifert Quintilian gegen die Anwendung der Diktatc 
im hoheren Unterricht. Bei der Besprcchung namlich der schrift- 
lichen Uebungen der Reiferen iiussert er X, 3, 19: Daraus, dass ich 
diese Nachlassigkeit beim Schreiben verdamme, erhellt zur Geniige, 
was ich von jener bequcmen Manier des Diktircns (de illis dictandi 
deliciis) halte. Denn wenn man selbst schreibt, mag es auch noch so 
schnell geben, so gewahrt die Iland dem Denkcn einigen Vcrzug, 
indem sie der Schnelligkeit desselben nicht nachkbmmt; der aber 
welchem wir diktiren drlingt, und bisweilen schiimt man sich, sich zu
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besinnen, anzuhalten oder zu iindern, ais ob wir einen Mitwisser un- 
serer Schwache fiirchteten. So kommt es, dass, wahrend wir nur da
rauf denkcn, den Faden der Rede fortzuspinnen, nicht allein manches 
Ungeschickte und Uebereilte, sondern auch bisweilen Verfehltes uns 
entfallt, was weder an Sorgfalt dem Geschriebenen, noch an Lebendig- 
keit dem Gesprochenen gleichkommt. Ist aber eben der, welcher nach- 
schreibt, etwas langsam im Schreiben oder im Verstehen nicht recht 
sicher und bringt uns in’s Stocken, so ist der Lauf gehemmt und alle 
vorige Spannung und Sammlung des Geistes geht durch den Verzug 
und bisweilen auch durch Unmut verloren.

Der richtige Vortrag (lectio^ pronuntiatio), welchen bei den 
Griechen bereits die Elementargrammatik (ypappartz^ aretoję) in sich 
fasste und der in den Schulen der Knaben friihzeitig beriicksichtigt 
wurde, war in der Rcgel auch mit der Uebung im Schreiben ver- 
bunden. Fur den jungen Romer wurde solchergestalt beides (dicere 
et scribere) zu einem Bestandtheil des rhetoriscłien Unterrichts. Gram
matik und Rhetorik hingen im romischen Freistaate so innig zusam- 
men, dass die Rhetoriker oft Grammatik, die Grammatiker Rhetorik 
lehrten und iiber beide Disciplinen Schriften abfassten 9.

Bei der grossen Bedeutung der Diktate ais Unterrichts- 
mittel, ais Mittheilung fiir einen grossen Theil der Wissenschaft und 
fiir den rhctoriscben Betrieb, der bekanntlich im Leben der Alten eine 
so wichtige Rolle spielt, endlich auch fiir den gcwbhnlichen Brief- 
wechsel, ist es erklarlicb, dass allmalig auf das Schnellschreiben 
grosseres Gcwicht gelegt wurde2), Bei den Romera gab es denn 
auch in der Kaiserzeit besondere Sehreiblehror (notarii), die einen 
tachygraphischen oder stenographischen Unterricht ertheilten. Anstatt 
vieler Belegstellen mogę hier eine bezcichnende aus der Vorrede zur 
Institutio oratoria § 7 Platz finden. Quintilian erklart daselbst, er 
habe sich zur Abfassung seiner oratorischen Didaktik um so mehr 
cntschlossen, ais bereits zwei Biicher iiber Rhetorik unter seinem Na- 

20*

*) Sueton. de gramm. et rhet. 4 veteres grammatici et rhetoricam docebant, ac 
muitorum de utraąue arte commentarii feruntur. Grafenhan, Gescb. der Pbilol. II, 249.

2) Cf. Piat. Charmid. p. 159, C icórspov ouv zdXXtatov śv ypapp-attarob ta opoia 
ypappara ypdęłiv ra^ó 4 Ta/ó zrX. Dass bei Gelegenheit auch ein Con-
curs im Schonschreiben stattfand, ersehen wir u. a. aus Anthol. Pal. VI, 308, 
ed. F. Did. Tom. I, _p. 214: vtz^<jat roję itaiSac, eitei xaXd ypappat śypa^EM | Kćwapoj 
oy3d>zovt darpaydXou« IXa(3tv | xapś X“PIV Mousatę róv xu>ptzóv <u3e Xdpr]Tix | itpeapór/]* 
f)op'j(3cu 3>]zaro icat3api<ev. Doch konnte hier mdglicherweise auch eine schriftliche Ar- 
bcit wie Gcdicht, Aufsatz u. dgl. genieint sein.
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men im Umlauf waren, ohne doch von ihm herausgegeben oder dazu 
bestimmt zu sein. „Das eine namlich, eine wahrend zweier Tage ge- 
haltene Unterredung, haben die Sklaven, welchen dies gestattet wurde, 
niedergeschrieben (pueri, quibus id praestabatur, exceperant). Das 
andere haben jungę Leute in einem mehrtagigen Vortrag, so gut sie 
mit Hiilfe der Abkiirzungen nachkommen konnten, aufgefasst 
(quantum no tan do consequi potuerant, interceptum) und in gutge- 
meintem, aber zu weit gehendem Eifer fiir mich durch die voreilige 
Ehre der Herausgabe veroffentlicht“ *).  Die betreffende Schreibweise 
wird nicht selten kurzweg mit notare bezeichnet2). Doch musste sich, 
nach der Natur der Sache, die Fertigkeit im Abkiirzen beim Unter
richt jn der Schule auf das Einfachste und am haufigsten Vorkom- 
mende beschranken3). Nach Kass. Dion. LV, 7 hatte ubrigens Ma-

I) Ueber die hier gemeinten Abkiirzungen, aqp.eia, notae, notarum signa, siglae, 
compendia, cf. Wower, De Polym. p. 40 sqq. auch bei Sueton. Bell. ed. Reiffersch. 
p. 135 sqq. Grafenhan, Gesch. der Philol. III, 328 f. und iiber Ge heims chri ften, 
scribendi latebrae, per notas scribere, ebenda IV, 126 f.

J) Sueton. Aug. 64 nepotes et litteras et notare aliaąue rudimenta per se ple- 
rumque docuit, ac nihil aeque elaboravit quam ut imitarentur chirographum suum.

8) Vergl. Berichte der sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1853, S. 91 ff. mit dem 
Texto des Valerius Probus de notis nach Mommsen; Bernhardy, Grundriss der rom. 
Litt. S. 67, Anm. 50, 3. Bearb.; ferner O. Clason, „Die Presse im alten Rom14 in Bei- 
lage der A. A. Zeit. no. 238 (26. Aug. 1873) iiber die soribae ais offlcielle Persónlich- 
keiten, Tachygraphen etc. Ebenda no. 239 (27. August 1873) Bericht iiber einen Vor- 
trag von Prof. Dr. Hidber in Ziirich „Uebersicht der Geschichte der Schrift, Entsteliung 
der Abkiirzungen, die mit dem Untergang der alten Stenographie am Ende des 10. Jahr- 
hunderts im Zusammenhang steht. Die Abkurznngs-Zeichen beruhen auf der alten Ste
nographie." Vergl. noch Beil. d. A. A. Zeit. no. 246 (3. Sept. 1873) Berichtigung von 
Dr. Schill in Pest zum Artikel „Die Presse im alten Rom“ in no. 238: „Die Steno
graphie beschrankte sich nicht auf die Abkiirzung der Endsilben und der Hiilfszeitwórter, 
Prapositionen und Conjunctionen. Es gab sogar sogenannte Kammersiegel, wie der mo
dernę Stenograph ihrer sich bedient. So z. B. D. E. R. Qu. F. P. = De ea re quid 
fleri placet? D. E. R. J. C. = De ea re ita censuerunt. Vergl. Valer. Prób, de not. 
in Gramm. Lat. ed. Keil, Vol. IV, p. 271. Endlich Beil. d. A. A. Zeitung No. 273 
(30. Sept. 1873) „Die Stenographie bei den Alten". Anlasslich des schweizerischen 
Stenographenfestes in Bern hat Dr. Hermann Hagen Vortrag gehalten nach folgenden 
Stellen: Manii. Astron, IV, v. 197 są.: Hic et scriptor erit velox, cui littera verbum 
est | ąuiąue notis linguam superet, cursimąue loąuentis | ezcipiat longas nora per 
compendia voces. — Martial. Epigr. XIV, 202. — Auson. Epigr. 138. Epigr. 146 
ad notarium -relocissime ezcipientem: puer notarum praepetum | sollers minister, ad- 
vola. | Bipatens pugillar expedi sqq.— Seneca Ep. 90. Ueber Diog. Laert. II, 48 von 
Xenophon’s gleichartiger Erflndung, mittelst dereń er seines Lehrers Sokrates Reden 
stenographirte. Tiro hat nur yermelirt, gesammelt etc. Beispiele solcher allgem. Ab- 
kiirzungen, auch notae juris, mit Zuziehung der Epigraphik,
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cenas eine solche Tachygraphie crdacht und durch seinen Frcigelas- 
senen Akylos Andere darin unterrichten lassen. Eine ungewohnliche 
Fertigkeit in dieser Geschwindschreibekunst und iiberhaupt in der Nach
ahmung fremder Schriftzeichen soli Kaiser Titus besessen haben

Auch die einzelnen Vorgange bei den Schreibiibungen der Schil
ler, beim Diktiren, Aufsagen und Wiederholen werden uns in den 
mehrerwahnten Schiilergesprachen veranschaulicht. Bei Dositheos, 
Interpret. ed. Boecking p. 93 findet sich folgende Zusammenstellung:

artyouę versus
usrepov postea
T)P&X|W]V coepi
avaytv(uaxeiv. legere.

a p a y p a cp e i v Praeducero
oux otSa* nescio;
aó spot tu mihi
icapaYpatpov, 
óę otSac,

praeduc, 
quomodo scis.

oarjptoy cera
axXł]póv dura est:
a itako v mollis
w(peiXev debuit
etvat. esse.
Leop. Boeder, p. 15, not. 2):
e&rpo Ypatfioa, educo graphiolum,
leawto, complano,
TCEplfpatptO describo

1) Sueton. Tit. 3 e pluribus comperi, notis quoque excipere velocissime 
solitum, cum amanuensibus suis per ludutn iocumque certantem, imitarique chiro- 
grapha quaecumque vidisset, ac saepe profiteri, maximum falsarium esse potuisse.

2) Ebenda p. 16, not. 7 sumptis ergo pugillaribus scripsi de oratione Demosthe- 
nis, dictante praeceptore, quod sutflciebat et hora permittebat .... sed statim 
dictavit mihi condiscipulus . . . Posthac graphium requisivi. .. . Tradit (ser. Tradidit) 
mihi puer meas tabellas, thecam, stilum sqq. Vergl. auch Stellen iiber Ttapa^pacpew 
u. s. f. bei Wower, De Polym. p. 39,

itpó; to (ser. too) unofpap[xóv. ad esomplar. * 2)

Unter den Schreibwerkzeugen ist vor allen der Griffel 
(fpacptę, Ypa<peiov, Ypa<pió'.ov, graphium, graphiarium, stilus, scriptorium) 
hervorzuheben, der auf jeden Fali der Biidung eines festen und guten 
Buchstabens ungleich giinstiger war ais die heutzutage iibliche Stahl- 
feder, die zu sehr die Hand beherrscht, anstatt von ihr regiert zu 
werden, und die namentlich das Charakteristische einer Handsehrift 
allmalig verschwinden lasst. In einer spateren Zeit diente dann auch 
das Schreibrohr (penna, arundo, calamus, xaXapt;, caduceus) an 
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Stolic des Griffels; man gab aber hiefiir den Schiilern in der Regcl 
nicht neues Papier, sondern schon gebrauebtes, das auf einer Seite 
beschrieben -war. Unter den Romern findet sich das Beispiel, dass 
ein Mann des Unterrichts, der zuerst in lateinischer Literatur und 
Rcdckunst Uebungen hielt und die Entwiirfe seiner Schiiler durch- 
ging, wohl von dieser Thatigkeit den Beinamcn Stilo, Griffelmann, 
erlangte; es war dies der Lanuviner Lucius Aelius Praeconinus, der 
um das Jahr 650 der Stadt ais Freund jungen aufstrebcndcn Lcuten 
mit seiner Belchrung und seinem Beirath an die Hand ging Mit 
dem Griffel schrieb man ubrigens auf Wachstafeln. — Nicht zu vcr- 
wechseln mit diesem Griffel ais Schreibfeder ist wciterhin eine Art 
Bleifeder (póZopSo?, plumbum), um Linien zu zichen (jpappa; uito- 
ypa^ai Tig ypaętfit, lineas praeduccre penicillo* 2); nur war dies nicht 
cin langer Stift wie bei uns, sondern ein diinnes rundes Pliittchen, 
das nicht geschnitten zu werden brauchte, sich nicht krumm bog und 
auch nicht in das Pcrgament einschnitt, im Ganzcn also zweckmtis- 
siger3). Im spiiteren und im Monchslatein heisst die Linie (Ypapprj, 
licea) auch riga. das Lineal (zavcóv, xav«m'ę, canon) norma, reguła. 
Aus alten Glossen wird angefuhrt TtapaTpatpo;, praeductal, was nach 
Salmasius Exercit. Plin. p. 917 den Griffel oder Bleistift zum Ziehen 
der Linien bedeuten soli. Dic Linien gehen anfangs iiber die ganze 
Brcitc, bleiben aber spater zwischen den scnkrechtcn, gewohnlich 
doppclten Abschnittlinien, und gehen nur oben und unten noch iiber 
das ganze Blatt4).

’) Cf. Colum. X, 251 ceu littera . . . pangitur iu cera docti mucrone magistri. 
Abbildung eines Miidchens mit Schreibtafel in der einen und Griffel in der andern Hand, 
mit dessen Spitze sie nachdeukend ihre Lippen beriihrt, bei Ternite, Wandgemalde 11,1, 
Tafel 1. 2; Pitture d’Ercol. III, 41 ein Pompej. Genialde, das eine Elementarschule dar- 
stellt, mit Knaben in langem Haarwucbs; daher cirratorum dictata bei Persius Sat. 
I, 29, woselbst O. Jahn's Commentar nebst Weiohert Poett. Lat. rell. p. 25 zu ver- 
gleichen ist.

2) Cf. Piat. Protag. p. 326 D; Catull. 22, 8 membrana directa plumbo.
s) Cf. Demochar. Epigr. Antbol. Gr. ed. Brunck 111, p. 69

Ypapparózip irX^dovra pekaapart z'jzXopó).i|33ov 
zat zavóva ypaęiSuin tdorartmi rpukaza, 

zat fpatptzoio Soyeia zAatwraroto peedpoo, 
azpa re peaaorópouę só-j-Aurpćotę zaZapouę zA.

Dazu II. Stephan. Thes. s. v. ypapparózos — litteras gignens, producens. Ferner Paul. 
Silentiar. Epigr. bei Brunck p. 87, No. 50 ppóv z’jave»]ę p.óXi(3ov arjpLtopa ypappijc — 
zat zavó\a fpapp.^4 idurtópou rapił]v. No. 51 róv rpo'/óevra póXt^Bov, ot arpa-nw oiSe 
yapdasew — ^epó^a ypappijC aAaveouc xavóva zA.

4) 'Wattmbacli, a. a. O. S. 137,
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Wenn es nun aucli unsere Aufgabe niebt sein kann, jede anti- 
cjuarischc Kleinigkcit in diesem Betreffe auszubreiten, die doch chor 
in das wcito Bereich der Antiquitaten ais in eine Gescbichte des 
Unterrichts gehbrt, so mogen gleichwohl hier noch mchrere Notizcn 
aus den Qucllen, wie sie mcinc Sammlung umfasst, einen Platz finden, 
insofern dieselben etwas Neues und Charakteristisches bieten. Hierher 
gehort wohl die Angabe bei Suetonius, dass bei den Romern eine 
Zeit lang der Gebrauch eines eisernen Griffels (bei den Griechen 
arukoę, ykocpelo zum Einkratzen, Kritzeln, auf Stein, Metali,
Wachstafeln, Baumrinde und Felle StcpUśpat) auf Wachstafeln verboten 
war f). Dagegen jener attisebe Heros Kalamites, dessen bei Demo- 
stbenes in der Rede fiir den Kranz Erwalmung geschiebt (§ 129, 
coli. De falsa leg. § 249) hat nichts mit dem Schreibuntcrricht zu 
schaffen, wie schon die analoge Bezeichnung einer JA<ppo8tn) ev zakapot; 
bei Atlienaios XIII, p. 572 F, einer Kuicpt; ev zakapot; in der Anthol. 
Graeca andeutet. Damach kbnnen wir also Franke's Meinung (bei 
Dissen de cor. 1. c.), dass jener Heros ein Patron der Schulmeister 
gewesen, nicht beistimmen, um so weniger, ais zakapoę (Sclireibrolir) 
neben pdflSoę, p.doti$ u. dgl. auch nicht ais Symbol der Schulzucht 
aufgefasst werden kann (vcrgl. S. 203).

Dagegen erscheint auf einem Vasengemalde Athene ais beson- 
dere Schutzerin der Seh riftii bu ng. Die ganze Aufmcrksamkeit 
der Gottin ist in dieser Darstellung der hier und sonst riickwarts auf- 
geklapptcn Wachstafel gewidmet, die in ihrer linken Hand gchalten 
wird, wahrend die rechte mit erhobenem Griffel die Ergebnisse ihres 
Gedankens alsbald aufzuzeichncn sich anschickt. „Dieser Gbttergestalt 
cntspricht in gleicher Richtung, vom Denken und Schaffen der Gottin 
zunachst unbethciligt, ein, wie von fern angeregt, ihr nachblickender 
Jiingling; nackt und durch aufgestiilpten langen Stab oder Speer an 
Kampfiibungen crinncrnd, von denen er mit angestemmtem linkem 
Arm eben rastet, lasst er den Eindruck wackerer und fiir die Weis- 
heit der Gottin empfanglicher Leibesiibung auch durch ein Merkmal 
geschlechtlicher Enthaltsamkeit uns wahrnehmen, welches dic Kunst- 

1) Sueton. de viris iii. rell. ed. Reiff, p. 131 postea Romani iusserunt, ne gra- 
pliium ferreum quis haberet, unde et apud scribas dicebatur: „ceram ferro ne 
caedito“. postea institutum est, ut in cera ossibus scriberent, sicut indicat 
Atta in satura dicens: vertamus rómerem | in ceram, an mucrone unquam aremus 
ósseo? | graphium autem Gracce, Latine scriptorium dicitur cet.

2) Auserlesene Griech. Vasenbi!der, bauptsachlicli Etrusk. Fundorts, herausg. von 
Gerhard, 4. Theil, Griech. Alltagsleben, Tafel CCXL1V, p. 11 sq.



312

denkmalcr an gleicher Stelle nicht selten in gleicher Weise uns sicht- 
lich machen." Gemeint ist die Infibulation (xuvo8śajji7)). Weiterhin 
hangt wohl auch das Sprichwort Minervam litteras docere mit diesem 
Unterricht zusammen i).

Ein Zweifel dariiber, ob die Alten auch mit T i n t e geschrieben 
haben, lasst sich allein durch den Hinweis auf die Angaben bei Per
sius (Sat. III, 12) und Ausonius (Epp. IV, 74; VII, 54) beseitigen. 
Schon bei Demosthenes in der Rede fiir den Kranz § 258 ró peXav 
TptP<ov kann nur eine Zubereitung von Tinte durch Zerreiben der er- 
forderlichen trockenen und flussigen Substanzen verstanden werden*).  
Diejenigen Stellen, die zu widersprechen scheinen, beziehen sich viel- 
mehr auf die Farben der Maler oder auf eine Art Tuschfarbe, wie 
O. Jahn im Commentar zu des Persius Satiren3) bemerkt. Dagegen er- 
hellt aus Persius und Ausonius an den bezeichneten Stellen deutlich, 
dass der Saft der Sepia, unsere Tinte, gebraucht wurde*).  Praktiscbe 
Winkę iiber diesen Gegenstand ertheilt auch Quintilian X, 3, 31 ff. 
z. B. dass man am besten auf Wachstafcln (cerae) schreibe, auf wel- 
chen man am leichtesten etwas wieder ausstreieben kann; wofern nicht 
etwa ein schwaches Gesicht den Gebrauch des Pergamentes (mem- 
branarum) nothig macht, welches zwar die Sehkraft unterstiitzt, aber 
durch das haufige Zuriickziehen des Rohres beim Eintauchen die 
Handschrift verzbgert und den Zug der Gedanken (cogitationis impe- 
tum) hemmt. In beiden FalJen aber muss man die Riickseite leer 
lassen, um freien Raum fiir Zusatze zu haben. Der enge Raum (an- 
gustiae) macht uns namlich bisweilen zum Verbessern lassig, oder er 
wiirde wenigstens das Friihere durch das Einschieben des Neuen in 
Unordnung bringen. Auch nicht iibermassig breit wiinsche ich die 
Wachstafeln, nachdem ich die Erfahrung gemacht dass ein studieren- 

!) Cf. Boetii opp. ed. Mignę, Tom. II, p. 1041.
2) ’IAtzóv peXav bei Grafenhan II, S. 239; vergl. oben S. 218.
3) S. 145 f. yergl. Schol. p. 295 zu Plinius N. II. XXXV, 6, 25 und XXXVII, 

7, 28. Vergl. auch Cicero Epp. ad Quint. Fr. II, 15 a) modo mihi datę Britanniam, 
ąuam pingam coloribus tuis, penicillo meo. Ibid, b) calamo et atramento temperato, 
charta etiam dentata res agetur.

4) Vergl. Rich, s. v. und oben S. 232 iiber cista, capsa. Ein Schreibzeug hiess 
■ziarri, Aristoph. Vesp. 529. Ausserdem ist iiber Schreibmatorial zn yergleichen Grafenhan 
I, 45 f. II, 238 ff.; W. Wattenbach, a. a. O. Seite 38. Martial. Epigr. XIV, 19 theca 
calamaria; 21 graphiarium. Pollux bezeichnet X, 59 ais die erforderlichen Schreibma- 
terialien fiir den Knaben ypaęstoy, itapaypaęiSa, zaXapi8a, Tru$iov. 60 itpoa&ereoy Se rotę 
eipy]uevot; peXav, peXavo3óyov, zaXapouc. ei Se zat tó ayaXofetoy (= Lesepult, ayapwarrj- 
piov) e9eXoi? ■npoatwopaęew .... era rou azeóouę rod rolę [!i|3Xtoię ^pijaipoo.
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der Jlingling allzulango Reden hiclt, weil er dieselben nach der An
zahl der Zeilen bemass, und dass dieser Fehler, der durch haufige 
Erinncrung nicht hatte verbessert werden kSnnen, durch eine Aende- 
rung der Schreibtafeln fmutatis codicibus) gehoben wurde. Auch 
muss leerer Baum bleiben, an wclchem wir dasjenige kurz aufzeichnen, 
was uns beim Schreiben nebenbei (extra ordinem), d. h. aus andern 
Gedankenkreisen ais den gerade behandeltcn einfallt. Denn es drangen 
sich manchmal die besten Gedanken auf, die man weder sogleich an- 
bringen (inserere) darf, noch mit Sicherbeit aufschieben (differre) kann, 
weil sie bisweilen Einem entfallen, bisweilen, wenn das Gedachtniss 
mit ihnen beschaftigt ist, von anderweitiger Erfindung ablenken; des- 
halb bringt man sie am besten in Verwahrung.

Anschauliche Beispiele fiir den Unterricht des Grammatikcrs in 
der Lehre von den Genera (ta yśw)), dem Artikel (50 ap$pov) und 
der Orthoepie bietet Aristophanes in den Wolken Vs. 655 ff. woselbst 
offenbar auf das einschlagige Werk des Sophisten Protagoras iiber 
Orthoepie angespielt wird. Uebrigens hielt sogar der Kyniker Anti- 
sthenes eine solche Untersuchung iiber einzelnc Wbrter und gramma- 
tische Fragen fiir den passendsten Jugendunterricht und schrieb 
mehrere grammatisch-didaktische Abhandlungen!).

Welcher Art die einschlagigen Uebungssatze waren, dariiber 
gibt unter andern eine Stelle Quintilian’s Aufschluss I, 1, 36, in der 
Ausspriiche bcriihmter Manner und auserlesene Stellen besonders aus 
Dichtern empfohlen werden, dereń Kcnntniss den Kleinen mehr Frcude 
mache und die sie spielend auswendig lernten (locos ediscere inter 
lusum sit* 2). Wie aber die Schreibiibungen selbst vom Lehrer durch- 
gesehen und verbcssert wurden, erhellt aus einer Zusammenstellung 
mehrerer betreffenden Termini bei Aur. Prudentius3). Dass auch hier- 
bei bald ein Certiren sich ausbildete, ware auch ohne die ausdriick- 
liche Andeutung bei Quintilian I, 2, 24 wahrscheinlich. Ausfiihrlicher 
heisst es ebenda II, 4, 12 ff.: Der Lehrer mag einiges loben, manches 
hingehen lassen, auch mit Angabe des Grundes andern, durch eigene 

*) Vergl. oben S. 261 ff. und uberhaupt iiber die Anfange der Wortesegese in den 
Grammatisten-Schulen Grafenhan I, S. 149.

2) Cf. Juvenal X, 166 sq. saevas curre per Alpes | ut pueris placeas et decla- 
matio flas.

3) Passio Cassian. vs. 78 sqq. pangere puncta libet sulcisque intexere sulcos | 
flexas catenis impedire virgulas. | Emendes licet inspectos longo ordine versus | tnendosą 
forte si <juid erravit inanus.
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Zusatze in bcssercs Liclit sctzen. Biswcilen wird cs auch von Nutzen 
sein wenn er ganze Aufsatzc (totas materias) selbst diktirt, damit sic 
der Knabe nacbahmc und einstweilen wic cigene liebgcwinne. Sollte 
aber seine Ausarbcitung (stilus) so vernachlassigt sein, dass sio keine 
Nachbcsserung (emendatio) zulasst, dann wciss ich aus Erfahrung, 
dass es von Nutzen war wenn ich denselben Stoff, nachdem ich ihn 
nochmals mit dem Schiiler besprochen, von neuem ausarbeiten (scriberc 
dc integro) liess, indem ich sagte, er konne es noch besser machen; 
denn nichts erfreut Lcrnende so schr ais dic Hoffnung. Anders 
aber muss dic Nachbcsserung bei einem andern Alter 
beschaffen sein, und nach dcm Maass der Krafte richtct sich 
dic zu machende Anfordcrung und die Corrcktur der Arbeiten *).

1) Von dem grossen Nutzen derartiger schriftlichen Uebungen , insbesondere fiir 
die Ausbildung zum Redner, ist uberhaupt oft bei Gelegenheit die Rede z. B. bei Cicero, 
Brut. 24, 92 nulla res tantum ad dicendum proflcit(quantum scriptio.

Riicksichtlich der reiferen Schiiler widmet ubrigens der alte 
Mcister dem Gegenstande ein cigenes Kapitel X, 4, wo von der Cor
rcktur, ais bei wcitcm dem niitzlichstcn Theil der Unterweisung dic 
Rede ist. Nicht ohne Grund habe man sich davon iiberzeugt dass 
der Griffel keine geringere Thatigkeit ubc wenn er ausstrcicht u. s. f. 
Doch wird vor angstlichcr Ucbertreibung gewarnt; auch die Nach- 
besserung selbst miisse ihre Grenzen haben (4, 3); denn Manche 
kommen auf Alles was sie geschricben wie auf Fchlerhaftes zuriick 
und halten, ais ob nichts was einmal dastebt richtig sein diirfte, jedc 
Acnderung fiir eine Verbesserung etc. Indessen beziehen sich, wie 
man sieht, diese Bcmcrkungen bereits auf die umfassenden schriftlichen 
Ausarbeitungen der reiferen und reifsten Schiiler, dereń ideale Auf
gabe Cicero durch den Redner Crassus charakterisiren lasst (De or. 
I, 28,129): Er habe oft den Roscius sagen horen, dass crnochkeinen 
Schiiler gefunden habe, dem er seinen Beifall schenken konnte, nicht 
ais gebe es keine dic dieses Beifalls wiirdig waren, sondern weil er 
cs selbst nicht crtragen konnte, wenn auch nur der geringstc Felder 
ihnen anklebte. Denn nichts sei so hervorstechend und so festhaftend 
im Gedachtniss ais das, worin man etwas Anstbssigcs findet (nihil est 
enim tam insigne nec tam ad diuturnitatem memoriae stabile, quam id 
in quo aliquid offenderis).

Bei dem Mcmoriren von Mythen und Fabeln, ethisohen Stellen 
aus Dichtern ctc. wurden friibzeitig auch die Metra analysirt, um die 
Lektiire der Dichter vorzubereiten. Die Yorzuglichstcn poetischcn 
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Werke alter und neuer Zeit wurden vom Lehrer selbst vorgclesen 
und Erlauterungen iiber Sprache und Inlialt dazu gegeben 1). Nach 
Quintilian II, 5, 4 f, ist, wic schon friihcr S. 291 erwahnt wurde, 
dieses Vorlesen jedoch nur Sache des Elcmentarlehrers: Ein Vorlcscn 
(praelectio), welches dazu dient dass die Knaben mit Leichtigkcit und 
Genauigkeit nachlesen lernen (scripta oculis sequantur), sowie ein solchcs 
wobei die Bedeutung jedes minder gcwbhnlichen Wortes das etwa 
vorkommt gelehrt wird, ist fiir tief unter dem Berufe des 
Lehrers der Redekunst (multum infra rhetoris officium) stchcnd 
zu crachtcn. Allein die Schbnhciten naclizuweisen oder, wenn cs sich 
so trifft, die Fcbler, das ist dem Beruf und der Verpflichtung des 
crklarten Lehrers der Beredtsamkeit im hochsten Grad eigcnthiimlich; 
um so mehr ais ich nicht schlechterdings von dem Lehrer verlange, 
dass er sich die Miihe nehme seine Schuler wie Anfanger zu behan- 
deln und ihnen bei der Lektiire jedes beliebigen Buches Nachhiilfe 
leiste* 2). Unter den Rbmern der mor.archischen Zeit bchaupteten sich 
bei solehem Betrieb ais Stamni allcr Lektiire und Elementariibung 
Ilomer und Virgil vor allen, dann Cicero, Terenz und Iloraz u. A.3).

*) Cf. Prael egere, Maerob. Sat. I, 24; Sueton. de gramm. 16, 9 Caecilius Epirota 
. . . primus dicitur Latino extempore disputasse primusquo Vergilium et alios poetas 

notos praelegere coepisse.
2) Vergl. noch iiber die Aufgabe des Elementarlehrers Seneca Ep. 88, 3 ; Martial. 

I, 36, 13 quos (versus) praelegat in schola magister sqq.
3) Quintil. I, 8, 5. Bcrnhardy, Grnndriss der Rom. Litt. Anm. 40.

V, 1, 4 xai itpoc 0L'.v ouveYup.vaCe rouę pa&łjTaę, apa xal pqtoptxu>{ ŚTtaax<uv, 
ad propositam quaestionem discipulos una exercebat simul et rhetorum moro eos doceńs.

5) Cf. declamitare, auch in zwei Sprachen, Bcrnhardy, Rom. Litt, S. 59, Anm, 
165, S. 54, Anm. 34-

Das Certiren der Schuler wird iibrigens erst bei Quintilian aus- 
driicklich erwahnt, lasst sich aber doch auch fiir die altere Zeit an- 
nehmen. Nach einer Angabe bei Diogenes Laertios4) bleibt cs immer- 
hin wahrscbcinlich, dass bereits Aristoteles seine Schiiler habe ccrtircn 
lassen. Natiirlich steigerte sich dieser Betrieb mit der Zeit immer 
mehr, und in den spateren Jahrhunderten scheint man von der Maass- 
losigkeit der modernen Schulpensa und Correkturen wie solche in 
unsern heutigen „Studienplanen“ sich behauptet, nicht mehr allzufernc 
gewesen zu sein. In den sogenannten Declamationen der reiferen 
Knaben, zu denen zahlreiche schriftliche Aufgabcn cingcreicht oder 
Yorgctragcn zu werden pflegten5), und zwar in regelmassigcr Folgo 
treffen wir friihzeitig auf die Last der Correktur ais Gcgenstand 
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der collegialischen Klage und Unterhaltung, und auf die Befrciung von 
derselben ais herrlichsten Genuss viermonatlicher Sommerfericn *)•

1) Vergl. Georg Kaufmann in Raum. Histor. Taschenb. 1869, S. 17; O. Jahn, 
Comm. ad Pers. Sat. p. 152: nam pueri ea quae composuerant, edisccbant et certa 
quadam, ut ex Juvenalis loco (VII, 160 sq.) apparere yidetur, sexta quaque die 
declamabant; et solebant ad audiendas bas declamationes parentes cum amicis invitari. 
Quintil. II, 7, 1 ; X, 5, 21.’

2) Aristot. Polit. I, 1; 8 s. f. Vergl. auch oben S. 141.
3) Cf. Tacit. Dialog, c. 29: colligunt enim (praeceptores) discipulos non severi- 

tate disciplinae nec ingenii experimento, sed ambitione salutationum et illecebris adu- 
lationis. transeo prima discentium elementa, in guibus et ipsis parum labo* 
ratur sqq.

Im Anschluss an den ersten Elementarunterricht bemiihte sich 
auch schon der ypappaTtOTr^, mit seinen Schulern den Homeros aus 
einem correktcn Texte zu lesen und denselben sprachlich und sach- 
lich zu erklaren. Allmalig erweiterte sich dadurch der Begriff der 
ypappomz/ oder ypappanzi] weiche urspriinglich nur die Kennt-
niss der ypappara, der Sprachlaute bedeutete, zu dem der Sprach- 
und Literaturkenntniss, und seit dem alexandrinischen Zeitalter diente 
damach ypappaTizo^ zur Benennung desjenigen Sprachgelehrten, der 
die alten Schriftsteller in jeder Hinsicht zu erklaren und auch in 
Absicht auf ihre Echtheit kritisch zu priifen verstand.

Uebrigens konnte, nach Menschenmaass, ein Uebergreifen der 
Elementarlehrer in’s Gebiet der Grammatiker und vollends das der 
letztcren in’s Gebiet der Rhetoren nicht lange ausbleiben. Gleichwie 
cs in unscrn Zeiten nirgends an solchen Lebrern der Trivialgrammatik 
feblt, die den Zweck der Erziehung, anstatt in der Vertiefung und 
Concentration 1 2 j, in der Vielheit und im Umfange des Wissens zu 
erreichen suchen und durch einen uberschwenglichen Unterricht am 
liebsten alle Falle des kiinftigen Bediirfnisses yorkehrcn mbchten, so 
fanden sich schon im republikaniscben Rom Lehrer der Grammatik, 
die auf die nachsthohere Stufe des Unterrichts, die rhetorische, auf 
Declamation und Disputation ihr Hauptaugenmerk richteten und die 
so nothwendige weise Bescbrankung und Sparsamkeit im Unterrichte 
hintansetzten. Seit der Kaiserherrschaft aber gaben nur zu viele 
magistri und litteratores, anstatt griindlich zu unterrichten, das Bei
spiel zur Ostentation, indem sie durch allerlei Kunststiicke derMetho- 
dik vor der Jugend sich in ein magisches Licht zu setzen suchten 
und die gleiche Sucht den Schulern einpflanzten: friihzeitig durch 
Ueberklugheit und Zungenfertigkeit ohne feste Grundlage in Poesie, 
Philosophie, Beredtsamkeit und allen Wissenschaften zu glanzen3). 
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So klagt auch Quintilian 11, 1, 1 ff. dariiber, dass dic Grammatiker 
seiner Zeit sich die Pflichten eines fremden Berufes angeeignet hatten. 
Die Rhetoren, sagt er, glauben dass nur das Halten von Vortragen 
und der Unterricht in der Theorie und Kunst des Vortrages ibres 
Amtes sei, und zwar mit Beschrankung auf die berathenden und ge- 
richtlichen Stoffe; denn das Uebrige verachten sie ais zu gering fiir 
ihren Beruf (ut professione sua minora despiciunt). Und diese (die 
Grammatiker) begniigen sich nicht das was von jenen aufgcgeben 
worden ist aufzunehmen (in welcher Beziehung sie nur Dank verdienen), 
sondern sie drangen sich (inrumpunt) bis zur Dramatisirung und in 
die berathcnde Gattung ein, worin gerade die schwierigste Aufgabe 
fiir den Redner besteht. Die Folgę hievon ist nur die, dass was die 
erste Aufgabe der einen Kunstlehre war zur letzten einer anderen 
geworden ist, und dass Knaben dereń Alter hoheren Unterrichtsgegen- 
standen angehort in einer niederen Schule sitzen bleiben und die Rhe- 
torik bei den Grammatikern iiben. So glaubt man, was die grosste 
Lacherlichkeit ist, den Knaben nicht eher zum Lehrer des Vortrags 
(declamandi) schicken zu miissen ais bis er schon einen Vortrag zu 
halten weiss.

Aber auch die Eltern trugen vielfach die Schuld an dieser un- 
heilvollen Anticipirung der nacbsthbheren Lehrgcgenstande; gar zu 
gerne sahen sie in ihren Kindern friihzeitig gewandte Dcclamatoren, 
Redner und Dialektikcr. Die Eltern wollen nicht, klagt Pctronius 
(Sat. II, 2), dass ihre Kinder griindlich und streng unterrichtet werden. 
Zuerst opfern sie ihre Hoffnungen der unrechtmassigen Ehrbegierde, 
dann treiben sie die noch unreifen Studien auf dem Markte und iiber- 
lassen so die Beredtsamkeit, nach ihrem Gestandniss das hochstc, un- 
miindigen Knaben. Willigten sie ein, dass die Studien in gehoriger 
Ordnung betrieben, dass die Jiinglinge durch griindliches Lescn 
ausgebildet wurden, dann wurden die leeren Prunkreden bald einem 
gewichtrollen Inhalte weichen. Jetzt aber spielen unsere Redner ais Jiing- 
linge in der Schule und wollen auch im Alter nicht einsehen, dass 
sie in der Jugend Verkehrtheiten gelernt haben.

Also hatte bei den Romern der Elementarunterricht allmalig eine 
Steigerung erfahren. Nachdem in der altesten Periode des Freistaats 
die Zwolftafeln dem Zwecke des ersten Unterrichts gedient hatten, 
trat die lateinische Odyssee ein und ubte der romische Knabe an dieser, 
resp. an der Uebersetzung des Originals, das dem griechischen Knaben 
ais Fibel diente, seine Muttersprache. Anders gestaltete sich das Ver- 
haltniss im Unterricht, seitdem es nicht mehr bios lateinische Schul- 
biicher, sondern eine wirkliche lateinische Literatur gab. Gleichwic 
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unter den Hellenen seit dem Auftreten der Sophisten die kritische 
Exegese der friiher auswendig gelernten Dichter beginnt, und damit 
eine dialektische, methodische und bcwusste Weise des Unterrichts, in 
Folgę derer gar bald nicht mehr Anlage und Talent zur Einfiihrung 
in Kunst und Wissenschaft fiir nothig erachtet wurden, sondern Talent 
und Anlage durch Fleiss und Anstrengung, durch methodische Uebung 
und Schulung ersetzt werden sollten, so begegnet uns in der Zeit der 
romischen Kaiserherrschaft allcnthalben eine Erweiterung durch poly- 
historisclie Lesung und bald auch eine in’s Masslosc gestcigerte Mannig- 
faltigkeit der Gegenstande und iknforderungen des Unterrichts, oben- 
drein ohne jenes hellenische Maass das in Kunst und Poesie niemals aus 
dem Leben der Griechen ganz entwich und auch die Propadeutik der 
Jugend noch in der spateren Periode zu veredeln und zu vergeistigen 
vermochte. Indessen von den Declamationsiibungen wird erst im 
dritten Theile dieses Werkes die Rede sein konnen, von all den selt- 
samen Schulthemata, sowie der verkehrten Anwendung der pu9ot fiir 
die erste Erziehung, woriiber schon bei Platon de rep. II, p. 377, 
Pscudo-Plut. irept itaiS. df. c. 5 Klage erhoben wird, und die in seltencn 
Ausnahmefallen, wie wenn zur Zeit des Seneca diese Themata haufig 
aus dem Gcbiete der Ethik entnommen wurden1), auf das wirklichc 
Leben sich beziehen. Quintil. II, 4, 26 erzahlt in dieser Beziehung 
nicht ohne Wohlgefalligkeit: Meine Lehrer pflegten uns auch durch 
eine niitzliche und angenebme Art von Uebung fiir Gegenstande der 
Muthmassungen (coniecturalibus causis) vorzubereiten, indem sie uns 
untersuchen und ausfiihren liessen, warum Venus bei den Lakedamo- 
niern bewaffnet ware? warum man sich den Cupido ais Knaben ge- 
flugelt mit Pfeilen und einer Fackel versehen vorstelle ? und ahnliches, 
wobei wir dem innern Grund nachforschen (scrutamur voluntatem), 
nach welchem bei gerichtlichen Streitfragen haufig gesucht wird. Man 
konnte diese Uebung ais eine Art der Chrie ansehen. — An einer 
andern Stelle I, 9, 3 bemerkt er in dem gleichen Betreff: Auch Sen- 
tenzen, Chrien und Ethologien (Charakterschilderungen) mit Hinzu- 
fiigung des jedesmaligen Grundes der Ausspriiche konnen bei den 
Grammatikern schriftlich ausgearbeitct werden, weil sie an die Lektiire 
sich ankniipfen; die Art der Behandlung ist in diesen allen dieselbe,

9 Seneca Ep. 24, 6 decantatae, inąuis, in omnibus sebolis fabu.lae 
istae sunt: iam mihi, cum ad contemnendam mortem ventum fuerit, Catonem nar- 
rabis sqą. De beneflciis III, 6 an haec lex, ąuae in soholis esercetur, etiam in 
civitate ponenda sit, qua ingrati datur actio, ob namlich der Undankbare verklagt und 
bestraft werden soli.
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die Form ist verschieden, insofern die Sentenz ein allgemeincr Aus- 
spruch ist, die Ethologie auf Pcrsonen beruht. Von der Chrie gibt 
es mehrere Arten u. s. f. *)•

1) Vergl. Bernhardy, Rom. Litt. Anm. 59 extr. und iiber den Nutzen dieses Betriebs 
auch Seneca Ep. 33, 7 ideo pueris et sententias ediscendas damus et has <juas 
Graeci cli r i as vocant, quia complecti illas pnerilis animus potest, quia plus ad- 
huc non capit certi profectus: viro captare flosculos turpe est et fulcire se notissimis 
ac paucissimis vocibus et memoria stare: sibi iam imitatur. dicat ista, non teneat. 
turpe est enim seni aut prospicienti seneetntem ex commentario sapere.

2) Ep. 88, 3 grammaticus circa curam sermonis yersatur et, si latius 
evagari vult, circa historias, iam ut longissime flnes suos proferat, circa carmina.

3) Z. B. Aeli Spart. lladr. c. 1. Ael. Lamprid, Vit. Alex. Sev. c. 3.

Nach Seneca soli sich das Pensum des Grammatikers jcdenfalls 
nur auf dic Lekturę der Dichter zu allgemeinen sprachlichen Uebun
gen erstrecken 1 2).'

Wenn die Einsiehtsvollen in solcher Weisc das Unterrichtsfeld 
fiir den Grammatiker bestimmt abzugrenzen suclitcn, so folgt freilich 
daraus noch lange nicht (wie wir spater darlegen werden), dass der 
Lehrer der nachst hoheren Stufe, der Rhetor, nunmehr um so griind- 
licher seine Aufgabe erfasst habe. Gerade diese rhetores gingen 
ganz auf in der exercitatio linguae, in den spiiter zu charakterisiren- 
den hohlen Declamationsubungen. In den letzten Zeiten des romi- 
schen Freistaates wurde denn auch das damals noch neue Institut der 
rhetores Latini von den tiichtigen Mannern der praktischen Beredt
samkeit und Politik, z. B. Licinius Crassus, mit entschiedener Ab- 
neigung betrachtet und sogar durch ein censorisches Edikt vom Jahr 
661 der Stadt, freilich nur auf kurze Zeit, zuriickgedrangt (Cic. de 
or. III, 24, 93J. Bald setzte sich neben dem rhetor Latinus der 
rhetor Graecus fest, und zwar so, dass dieser in der Regel den ersten, 
jener den zweiten Cursus in der Rhetorik abbielt. In der spateren 
Kaiserzeit behauptete bei der Ausbildung der Prinzen oft der griech
ische Unterricht in der Beredtsamkeit den Vorzug vor dem lateinischen 3). 
Doch ist von Bedeutung, dass eine Autoritat wie Quintilian gegen 
eine solche Uebertreibung sich ausspricht, nachdem, entspreebend der 
alteren Entwickelung, die fleissigen Uebungen eines Cicero, Pompeius, 
M. Antonius, Augustus, Nero im Griechischen ausdrucklich bezeugt 
sind. Cicero declamirte bis zum Antritt der Pratur sogar bfter 
griechisch ais lateinisch, um einen grbsseren Schmuck der Rede sich 
anzueignen. Auch trug er seinem Sohne die Lehren der Beredtsam
keit griechisch vor und rieth demselben dringend, beide Sprachen 
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nicht bios in der Philosophie, sondern auch in derRedekunst zu ver- 
bindcn, wie er selbst immer mit Nutzen gethan habe1). Dagegen 
aussert schon Quintilian I, 1, 12 ff. Dass der Knabe mit der griechi
schen Sprache den Anfang mache, wiinsche ich schon um deswillen, 
weil er das Lateinische, welches bei Mehreren im Gebrauch ist, so 
dass er es ofter hort, auch ohne unser Dazuthun erlernen wird, und 
weil er doch in den griechischen Wissenschaften zuerst unterrichtet 
werden muss, aus denen ja die unsrigen gcflossen sind. Ich mochte 
jedoch nicht, dass dies mit iibertriebener Aengstlichkeit (superstitiose) 
geschehe, so dass der Knabe lange Zeit nur Griechisch rede und lerne, 
wie dies bei Vielen Sitte ist; denn daraus entstehen sehr viele Fehler 
des Mundes, welcher fremdlandischen Accent annimmt, und der Aus- 
drucksweise: durch dic bestiindige Gewohnheit haften namlich derselben 
griechische Wendungen an, weiche auch in der ganz verschiedenen 
Sprechweise von der hartnackigsten Dauer sind. In nicht weitem Ab- 
stand (non longe) muss daher das Lateinische folgen und schnell 
gleichen Schritt gehen. So wird, wenn wir beide Sprachen mit glei- 
cherSorgfalt zu behandeln suchen, keine der andern nachtheilig sein.

i) Cic. Brut. 90, 310; de or. I, 34, 155; de offlc. I, 1. Sueton. do rhet. 1 
Cicero ad praeturam usque etiam graece declamitavit sqq.

Bei den Schulaufgaben des grammatischen Cursus waren iibrigens 
Themata aus der vaterlandischen Geschichte keineswegs ausge- 
schlossen, wie aus den Worten Quintilian’s erhellt II, 4, 20: Hierauf 
wird der Knabe allmalig sein Bestreben etwas Hóherem zuzuwenden 
anfangen, er wird beriihmte Manner loben und die schlechten tadeln, 
eine Uebung, die in mehr ais einer Hinsicht Nutzen bringt. An dem 
reichhaltigen und mannigfaltigen Stoff ubt sich namlich der Geist, 
durch die Betrachtung des Guten und Schlechten wird das Herz ge- 
bildet; es erwachst daraus die Bekanntschaft mit vielen Thatsachen 
und man versieht sich schon jetzt mit Beispielen, die ja doch in den 
verschiedenartigsten Yerhandlungen von grosster Wirksamkeit sind, um 
davon, wenn es einmal die Sache fordert, Gebrauch zu machen.

Alles, wie man sieht, im Interesse des kiinftigen Redners und 
Sachwalters, und keineswegs vom allgemeinen menschlich-padagogi- 
schen Gesichtspunkt aus, unter dem doch schon Platon gegen vor- 
eilige und vcrfruhte Beschaftigung der Knaben mit Philosophie (De 
rep. VI, p. 493; VII, p. 538), Sokrates (nach Xenophon Memor. IV, 
2, 1) gegen die schadliche Lesesucht junger Leute sich ereifert hatte.
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Ueberblicken wir nocbmals den gesammten Unterricht im Lesen 
und Schreiben, so finden wir, dass insbesondere die hellenischen 
Knaben auf der ersten Stufe des Unterrichts vor Allem auf den Homeros 
angewiesen sind. Die Alten, sagt Strabon *),  hielten die Dichterwerke 
fiir die erste Philosophie, welche die Jugend in’s Leben einfiihre und 
sie in unbewusster, angenehmer Weise iiber Sitten, Lcidenschaften und 
Handlungen belehre; und unsere Philosophen sagen, der Dichter sei 
allein der Weise, weshalb dic hellenischen Stadte ihre Kinder von 
friih an durch Dichtungen bilden lassen und zwar nicht, um sie an- 
genehm zu unterhalten, sondern um ihnen Gesittung einzupflanzen. 
Daher nennen sich die Musiker auf der Kithar, Flotę und Leier auch 
Erzieher und Sittenbildner, und Homeros heisst die Sanger Weise. 
„Die Lektiire und Recitation des Homer hauchte die klare 
Anschauung der objektiven Weit ein und bildete den Schonheitssinn; 
die Lyrik und der Gesang lehrten edle Massigung und Harmonie der 
Gefiihle; das Drama offenbarte den grossen Gang des Geschichts- 
geistes, sowie die Gesetze des sittlichen Lebens, welche die Philo
sophie in’s denkende Bewusstsein erhob“i) 2).

i) I, 3, P. 16, C.
*) A. Schmidt, Gesch. der Padagogik I, S. 149.
3) Vergl. bei Platon im Theaitetos p. 145, B die Verbindung zat darpovoptzóc

> zat kopsttzóę (calculator, Reclienmeister) ts zat pouatzóc zat oaa itatSetaę eytrat; und
Kapp, Platon’s Erziehungslehre S. 138. Im Gorgias p. 451, A sind Zopartzoi hohere 
oder die besten Arithmetiker; Koparce ist ratiocinator, supputator, computator, calcu
lator; ZopartzT] repo; oder ist ars calculatoria, scientia ratiocitiiorum; Xopspó«

Grasbergor, Erziehung etc. II (der muaisclie Unterricht), 21

§ 10.

Die Recheiikimst
Zoytatizi;, kopapot, rt apt&pipizTj, calculi, ars calculatoria).

Der bei uns ausschliesslich iibliche und bereits den Romern ge- 
liiufige Ausdruck Arithmetik, apt&piptzir), bezeichnet urspriinglich 
bei den Griechen die theoretische Betrachtung der Żabien oder 
die Arithmetik ais Zahlenkunst, wahrend das Rechnen mit den 
Zahlen ais Rechenkunst 7j Zoparizi), oi Kopapot, bei Suidas auch Xopa- 
po;, genannt wird. Jedoch heisst apt&prptzij mitunter die Zahlenlehre 
iiberhaupt, zu welcher die Logistik ais ein Theil gehórt3). Denn die 
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Arithmetik, heisst es in diesem Sinne bei Lukianos, Parasit. 27, ist iiberall 
nur eine und dieselbe; zweimal zwei macht vier, bei den Persern so 
gut ais bei uns (6't; 8uo itapa ts rjnv zat rcapa Ilśpaatę rśrtapa san)., 
Griechen und Barbaren sind darin ganz Ein3. Allein der Philosophien 
sehen wir viele und vielerlei, die weder in ihren Prinzipien noch in 
ihren Endzwecken mit einander harmoniren.

Wir haben hier selbstverstandlich es nicht zu thun mit der 
hoheren Arithmetik, noch wenigcr mit ihren verschiedenen Zweigen, 
Geometrie, Mechanik u. s. f. wie solche aus den Begriffen von Zahl 
und Raum ais ganze grosse Wissenschaften erwachsen sind, sondern 
einfach mit dem praktischen Rechenunterricht, insofern ein solcher im 
alten Unterrichtswesen nachweisbar ist.

In Absicht auf den Unterricht selbst nennt unter den griechi
schen Schriftstellern erst Lukianos ausdriicklich neben der Musik die 
Arithmetik ais Bestandtheil der musischcn Bildung seiner Zeit. Den 
Geist wecken wir vorerst mit der Ton- und Zahlenlehre (pooatz^ zat 
apt^pTjttz^ dvapptTtiCopsv), lasst Lukianos den Solon sprecben Anach. 
21, und lehren die Knaben schreiben und deutlich lesen. Andere 
Stellen bei W. A. Becker im Cbarikles I, 51 beziehen sich wohl auf 
die figurative Zahlenkunst, aber nicht auf den Unterricht, vergl. 
Bernhardy, Grieeh. Litt. I, 73. Anders wurde bekanntlich bei den 
Romern in Riicksicht auf das praktische Leben das Rechnen geschatzt; 
noch im sechsten Jahrhundert n. Chr. wird die Arithmetik von Boetius 
an die Spitze aller iibrigen Disciplinen gestellt*).  Indessen gewinnen 
wir auch in andern Fallen die Ueberzeugung, dass bei den Alten 
manches Wissenswerthe unzweifelhaft bei Gelegenheit zur Sprache 
kam und den Schiilern z. B. bei der Erkllirung der Dichter bekannt 
wurde, ohne dass eigene Lektionen dariiber ausgesetzt oder besondere 
Lehrvortrage abgehalten wurden. Dass aber unter den Hellenen und

ist supputatio, computatio, ratiocinium. Hieraus erklaren sich von selbst solche Ver- 
bindungen wie in Platon’s Phaidros p. 274, D rourov 8e Ttpu>rov api&p.óv re
xai koytapóv eupeiv. Fiir das lateinische calculator flndet sich bei Spateren noch 
calculo. Auch heisst der Elementarlehrer dieses beliebten Faches bisweilen doctor cal- 
culaturae; bei Orelli, Inscr. Latinae ed. O. Henzen, Turic. 1856, p. 7220 ist wahr
scheinlich doctor artis calcula t o r i a e zu lesen anstatt calculaturae. Fiir die Bezeichnung 
calculi (<|djęot) flndet sich auch die Form der Einzahl calculus, z. 15. bei Julius Capi- 
tolinus, Helv. Pertin. 1 puer litteris elementariis et calculo inbutus sqq. Eine grosse 
Rolle spielt endlich bis herab in’s Mittelalter die Benennung Computus, vergl. Bern
hardy, Rom. Litt. Anm. 27; hievon weiter unten.

*) Cf. Boetii opp. ed. Mignę, Tom. I, p. 1360; Tom. II, Ind, s. v.
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wenigstens in den athcnischen Elementarschulen dasRechnen und bald 
auch das Zeichnen verbaltnissmassig friih geiibt wurden, ist ebenso 
siclier ais dass die Erziehungstheoretiker, wie Platon, friihzeitig auf 
den Unterricht in Arithmetik und Geometrie ein grosses Gewicht 
gelegt haben.

Nach Platon ist die Arithmetik allerdings ihrer Natur nach theo- 
retisch, producirt nichts durch Handeln, und lehrt bios erkennen; 
aber von jeder anderen Wissenschaft und Kunst muss sie in ihrer 
Anwendung benutzt werden, besonders auch von der Musik und der 
Kriegskunst. In ihrem hoheren Theile dann fiihrt sie aus der Er- 
sclieinungswelt zurWahrheit und zur Idee. Nahme man demmensch- 
lichen Wesen den Begriff der Zahl, wir wurden nie zur Weisheit 
und Tugend gelangen; denn ein Wesen das weder Zwei noch Drei, 
weder Gerades noch Ungerades verstande und uberhaupt nicht lahig 
ware zu berechnen, wiirde niemals den Zusammenhang und die Ver- 
haltnisse der sinnlichen Empfindungen und Vorstellungen angeben 
konnen. Dasselbc konnte. sich zwar die iibrigen Tugenden, Muth und 
Massigung erwerben, jedoch wiirde es ohne Einsicht in das Wesen 
der Dinge nie weise werden; wem aber das Ilochste von Allem fehlt, 
die Weisheit, der kann weder vollkommen gut noch gliicklich sein. 
Der grosste Nutzen endlich der Arithmetik besteht darin, dass sie 
einen von Natur schlafrigcn und ungelehrigen Geist 
aufweckt und macht, dass er wie vermittelst einer gottlichen Kraft 
trotz seiner Schwerfalligkeit leicht fasst, gut behalt und scharfsinnig 
wirdJ).

Der erste Unterricht in der Arithmetik geht nach Platon1 2) vom 
Himmel aus und seinen Gestirnen, da diese mit ihren rcgclmassigen 
Erschcinungen in uns die Fahigkeit entwickeln mitZahlen zu rechnen. 
Bei den Kindern aber beginnt die Unterweisung spielend; denn der 
erste Unterricht soli durch allerlei Erfindungcn erleichtert werden 
um ihm den Schein eines Spieles zu geben und ihn mit Lust zu be- 
treiben3). Es soli uberhaupt keine Wissenschaft von einem Freien 
mit Zwang zu erlernen sein, weil sie der Seele mit Gewalt nicht 
beigebracht werden kann, wenn auch unscr Kbrper durch gezwungene 
Arbeit nicht scblechter wird (vergl. oben S. 108). Die Kinder konnen 
Aepfel und Kranze bald unter mehrere bald unter wenige Spiclge- 

1) Piat, de rep. VII, p. 525; Epinom. p. 977 sq.
2) Tim. p. 39; Epinom. p. 978.
3) litra TtaiSidę « xal ^óov7ję, De legg. VII, p. 819 B,

21*
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nossen austheilen, wobei jeder gleichviel erhalt. Oder sie konnen die 
einen Ersatz bildenden oder durch das Loos gewahlten Faustfechter 
und Ringer in Abtheilungen bringen, und zwar abwechselnd in aut 
einander folgender Ordnung und wie sie sonst zusammengestellt zu 
werden pflegen. Dann kann man auch, wenn man sie goldene, sil- 
berne, erzene und andere dergleichen Schalen unter einander vermischen 
und alle wieder verthcilen lasst, im Spiel die Zahlen gebrauchen leh
ren, dadurch den Lernenden sowohl in Beziehung auf die Reihen des 
Heeres, die Ftihrung und Feldziige desselben, ais auch in Hinsicht 
auf die Vcrwaltung des Hauses niitzen und iiberhaupt die Menschen 
sich selber niitzlicher und aufgeweckter bilden (De legg. VII, p. 
819, B. O.).

In Athen scheint der Unterricht in den Realien besonders seit 
dem peloponnesischen Kriege mehr in Aufnahme gekommcn zu sein. 
Ein immerhin etwas verzerrtes Bild hievon finden wir in der bekannten 
Stelle der Wolken des Aristophanes Vs. 185 ff. Die Erzahlung, wie 
Sokrates den prahlerischen Alkibiades einfach an eine Landkarte ver- 
wiesen habe, deutet gleichfalls darauf hin *).  Ein einfaches Multipli- 
cationsexempel erwahnt, ais den verstandlichsten Ausdruck unumstoss- 
licher Wahrheit, Sokrates bei Xenophon 1 2). Uebrigens empfahl Sokra
tes bei Gelegenheit die Erlernung der Arithmetik, warnte aber, wie 
in andern Stiicken, so auch hierin vor aller kiinstlichen Uebertreibung, 
welche iiber den gemeinen Nutzen hinausfiihrt3). Dagegen sollte, wie 
schon erwahnt, nach Platon’s Gesetzen VII, p. 809, C die praktische 
Arithmetik den Lernenden sowohl in Bezug auf das Militarische und 
die Vaterlandsvertheidigung, ais auch in Riicksicht auf die Verwal- 
tung des Hauses nutzen und iiberhaupt die Menschen sich selbst niitz- 
licher und aufgeweckter bilden. Es spielten aber auch Zinsenberech- 
nung und Bankgeschafte unter den Verhaltnissen, wie sie der lebhafte 
Handelsverkehr Attika’s friihzeitig ausgestaltete, eine ganz bedeutende 
Rolle. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht schon der griechische Aus
druck fiir Zins, namlich toxo;, womit sowohl die Geburt wie das 
Geborne bezeichnet wurde. Freilich hat os auch mit dem lateinischen 
fenus, d. i. terrae fetus, dieselbe Bewandtniss4).

1) Cf. Ailian. Var. Hist. III, 28.
2) Memor. IV, 4, 7 rapt apif}u.<Lv tois epu>r<usw, ei ta Sts it£vre Seza śsrw.
s) Xenoph. Memor. IV, 7, 8 ezekeue Se zai kopapou? pav&aveiv • zai rouraiy Se 

óp.oiio{ rotę alloię ez&eus ętAarrea&ai rł]v paratow irpaYpareicw • pe^pi Se rou aJ<peXipoo 
lravra zai auróę auyeazóitei zai auvSie$ig'ei rotę auvouai.

4) Vergl. Corssen, Beitrage zur lateinischen Formenlehre S. 190; dazu eine leb
hafte Stelle iiber anatooismus etc. bei Cicero ad Att. V, 21 s. f. und das franzoslsche
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Dagegen erfreute sich in Rom friibzeitig das Rechnen einer 
ganz besonderen Werthschatzung und, wie manniglich aus Horaz 
bekannt ist, auch in der Schule ais Unterrichtsgegenstand einer sorg- 
faltigen Beachtung. In Griechenland, bemerkt Cicero, war die Geo
metrie im liochsten Ansehen und zahlten die Mathematiker zu den 
beriihmtesten Leuten; wir Romer haben dagegen die Bedeutung dieses 
Faches nach dem Nutzen der Mess- und Rechenkunst bestimmt1). 
Dass in Rom in verbaltnissmassig sehr friiher Zeit bereits ein Unter
richt in der elementaren Arithmetik nach einfachen und praktischen 
Anbaltspunkten ertbeilt wurde, folgt aus verschiedenen gelegentlichen 
Angaben, wie bei Macrobius im Somnium Scipionis2). Wie hatte 
sonst auch der tucbtige romische Hausvater mit seinem ebenso prakti
schen ais wichtigen Wirthschaftsbuche (tabulae accepti et expensi) 
sich behelfen sollen? Ais gute Finanzleute acliteten die Romer gar 
sehr auf die Einiibung dieser Kunst, und dabei blieb es, wie sehr 
auch Satiriker wie Horaz und Juvenal diesen materiellen Zug im 
Schulbetrieb verspotteten. Nur wird von Marguardt a. a. O. S. 97 
die Sache auf die Spitze gestellt, wenn er sagt, dass das Rechnen 
nach romiscber Ansicht das schwierigste und zugleich das wich- 
tigste Objekt der Schule war, An bekannter Stelle Epp. I, 1, 53 
heisst es bei Horaz: „Werthloser ais Gold ist das Silber, aber das 
Gold ist werthloser ais die Tugend. Uns jedoch predigt der Janus 
von oben bis unten vor: O Burger, Burger! vor Allem ist Geld zu 
erwerben; die Tugend kommt nach dem Gelde! Und diese Lehre 
sprechen Manner jung und alt getreulich nach, die Rechenmarken 
(loculos) und die Tafel am linken Arme tragend. Bcsitzest du auch 
geistige Kraft und sittlichen Werth, besitzest du Rednergabe und 
Vertrauen, aber es fehlen dir zu viermalbundert tausend Sesterzen 
sechs oder sieben tausend, so gehorst du zu den gemeinen Leuten.® 
Und in dem Briefe an die Pisonen Vs. 325 ff. „Die Romer lernen 
schon ais Knaben den Ass durch lange Exempel in bundert Theile 
zerlegen. Es sagę mir einmal (spricht der Lehrer) der Sohn des 
Albinus: Wenn man von fiinfzwolftel Ass eine Unze wegnimmt, was 
bleibt iibrig? Sag’s nur heraus, du hast es ja ofter schon gekonnt! 
— Ein drittel Ass. — Gut! du wirst einmal dein Yermogen gut zu-

Wort enfantement in gleicbem Sinne. Car ils comparoient 1’argent a un animal fecond 
qui doit en fan ter un fruit quelconque, bemerkt DePauw, Recherch. philos. I, p. 374. 

*) metiendi ratiocinandiąue utilitate liuius artis terminavimus modum, Tusc. 
disp. I, 2, 5.

3) I? 36 sqq. 122 sqq. 257 sqq. ed. Lugd. 1560. 
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sammenhalten! Aber eine Unze hinzugelegt, wie viel ist’s darni? — 
Ein halber Ass.“

Horaz hat an dieser Stelle nicht etwa bios an die Bcrechnung 
der Procente gedacht, welche ein ausgcsetztes Kapitał einbringen 
konnte, wie Marguardt Anm. 518 verstehen will, sondern er klagt 
iiber die langen Bruchrechnungen, worin die Knaben eingeiibt wurden, 
im Aerger iiber den Materialismus der Zeit. Ihm war dieser eifrigc 
Betrieb ebenso gut ais den Schulknaben eine odiosa cantio ’), wenn 
auch aus einem ganz verschiedenen Grunde. Was wir bei einer 
friiheren Gelegenheit iiber die Interpretation im Zusammenhang solcher 
Stellen gesagt, diirfte auch hier gelten2).

Die einfachste Weise den abstrakten Zahl begriff zu veranschau- 
lichen, ist das Żabien an den Fingern. Es ist ein Gestus, der 
von selbst die lebendige Rede begleitet; derselbe wurde „nicht bios 
von dem grossen Haufen im taglichen Leben gebraucht, wie es noch 
bis auf diescn Tag in Italien und Gricchenland geschicht, sondern 
auch noch von dem Redner im feierlichen Vortrag, und das Pnblikum 
lachte iiber jede Ungenauigkeit oder Unsicherheit darin“ (UssingS. 112). 
Dic Kenntniss der Zahlen, bemerkt Quintilian I, 10, 35, ist nicht nur 
fiir den Redner, sondern fiir jeden nur einigermassen gebildeten Men
schen nothwendig. In Prozessrerhandlungen kommt sic sehr haufig 
vor (frequentissime versari solet) ; und wenn der Klager in diesen, 
ich will nicht einmal sagen in Betreff der Summen ungewiss ist, son
dern wenn cr nur durch eine unsicherc oder unpassende Bewegung 
der Finger mit der Rechnung nicht iibercinstimmt (digitorum incerto 
aut indecoro gestu a computatione dissentit), so bałt man ihn fiir un- 
gebildet. Nach einer Mittheilung des Suetonius (Claud. 21) ware bei 
Kaiser Claudius nicht das anstossig gewesen, dass cr seine Rede mit 
Fingerbewegung beglcitete, sondern dass er, gleichwie der gemeine 
Haufe, so genau sein Auge auf dic Ausbezahlung der Goldmiinzen 
an die Sicger richtete.

Augustin. Confess. 1,13 iani vero „unum et unum duo, duo et duo quatuor“ 
odioso cantio mihi erat.

2) Vergl. auch Ussing S. 116, Anm. 1 ; oben S. 23, womit zu vergleichen dio 
a flek tir te Entriistung Seneca’s Ep. 88, 10 numerare docet me arithmetica et avaritiae 
commodat digitos potius quam doceat nihil ad rem pertinere istas computationes, non 
esso fcliciorem sqq. andererseits der Spott bei Lukianos Timon. 13 za&arap Aavcó)v 
irap9eveóea&at uit’ dzpt(3śat zat irdp.Ttovi]pot{ Ttatoafiufolę avatpecfópevov, r<» Tózcu zai tiu 
A o pa poi.
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Im Verkehr des gewohnlichen Lebens wurde die Finger- 
rechnung (eni 3otxwXwv augPaXkeaS>at, óax'tuX<ov zagięte, ctspitaCsa&at, 
avait2jjtrca^ea&at, digitis computare, digitorum computatio, auch computus, 
loquella digitorum) ohne Zweifel in der altesten Zeit angewendet und 
auch spater noch lange bei Erlernung der Anfangsgriinde des Rech- 
nens in den Elcmentarschulen beibehalten, insoweit nicht Rechensteine 
und Rechenbrett in Anwendung kamen. Schon bei Herodot wird das 
Fingerrechnen erwahnt *).  Plinius, Nat. Hist. XXXIV, 8, 88 gedenkt 
einer Statuę des Kiinstlers Eubulides, die einen Fingerrechner dar- 
stellte (Eubulidis digitis computans). Nur bei den Spartanern war 
bios das Kopfrcchnen fiir den praktischen Bedarf zugelassen; Arith
metik aber, Mathematik, Astronomie und derartige Disciplinen waren 
ais iratSeJpara geradezu proscribirt. Auch im Lesen und Schreiben 
durfte ja, wie schon bemerkt, nur das Allcrnothwendigste erlernt 
werden1 2J. Wenn iibrigens von neueren Schriftstellern, wie von 
K. Schmidt, Gesch. der Padagogik I, 377, iiber das Fingerrechnen 
bemerkt wird, dass es eine Art Kopfrechnen gewesen zu sein scheine, 
so ist eine solche Deutung nur mit einer bestimmten Einschrankung 
zulassig. Da namlich jeder Finger und sogar jede verschiedene Beug- 
ung der Finger mittels der hiedurch entstehenden Figuren verschiedene 
Zahlen ausdriickte, so mussten die Lernenden scharf auf die Finger 
des Lehrers und auf alle Bewegungen und Kriimmungen derselben 
achten, um die Summę angeben zu konnen, sobald er mit seinen Be
wegungen inne hielt. Daher werden von diesen Biegungen der Finger 
in Absiclit auf Berechnung auch dieWucherer gelegentlich benannt3). 
Das ganze Verfahren erinnert an das in Italien noch immer iibliche 
Rathespiel la morra, Band I, S. 145. Mit der link en Hand stellte 
man im Alterthum alle zwei- und einzifferigen Zahlen dar, mit der 
rechten alle drei-und vierzifferigen, die an den beiden Stellen Nullen 
haben, also mit beiden Handen alle Zahlen bis 10000, mit welchen 
man fiir den gewohnlichen Verkehr vollstandig ausreichte (Fried- 
lein Seite 7).

1) VI, 63 zat óici 8azróX<ov aup^aXXópevoc rouę pyjvac etire zrX. 65 O'jp(3aXXóp.evoę 
Touę p.7jvaę aitiópoas. Cf. NtzoXaou Spupvaiou j3t(3X. itrpl 3azruXtzoi5 perpou, besonders aber 
Rodigers ausfuhrlichen Vortrag „Ueber die im Orient gebrauchliche Fingersprache fiir den 
Ausdruck der Zahlen" im Jahresbericht der deutschen morgenland. Gesellsch. 1845, 
S. 111 — 129.

2) Plutarch. Instit. Lac. 4, p. 237.
3) Alkiphron I, 16, 3 oi itept rac zai 5azróX<ov zapięte dXtv3oupewt.

Vergl. scire computum per fignram manuum, bei Friedlein, Die Zahlzeichen und 
pa selementare Kechnen etc. Eriangen 1869, S. 56.
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Die urspriinglichste und alteste Darstellung einer Zahl waren 
Stricte gewesen, z. B. auf einer Inschrift € T€ 02 1111111 = eteo; 
ś[38ofjic>u. Die Nothwendigkeit auch grossere Zahlen ais Zehn darzu- 
stellen, fiihrte alsdann die Griechen zu folgenden vier nachweisbaren 
Arten der Vereinfachung (Friedlein S. 5):

1) Festsetzung bestimmter Biegungen und Stellungen der Fingcr,
2) Anwendung von Recheninstrumenten,
3) Gebrauch zusammenfassender Zeichen,
4) Verwendung der Buchstaben ais Zahlzeichen.

In welcher Weise nun aber das elementare Rechnen bei don 
Griechen eigentlich geiibt wurde, ist mit Bestimmthcit nicht zu ermitteln. 
„Fbrmliche Rechenbiicher sind nicht erhalten, da das Fingerrechnen 
ebenso wie das Rechnen mit den ip^cpot solcher nicht bedurfte, sondern 
von Lehrern den Schtilern gezeigt und von diesen durch ofte Wie- 
derholung gelernt werden musste. Dazu kommt, dass an den Stellen, 
wo die Ausrechnung einer Aufgabe hatte gezeigt werden konnen, 
diese ais bekannt ubergangen und nur das Resultat genannt wird; 
hochstens wird der Gang der Rechnung noch angedeutet“ (Friedlein 
S. 73). Immerhin sind die griechischen Ausdrucke fiir Rechnungs- 
operationen sehr bezeichnend, wie wenn bei Aristophanes das Triige- 
rische der Fingerrechnung gegenuber der andern mittels Steinchen 
angedeutet]), oder wenn der Ausdruck mit Rechensteinen
zahlen, fiir Ttsprcaęeallat, an den fiinf Fingern abzahlen, und fiir Zahlen 
iiberhaupt gebraucht wird1 2).

1) Vesp. vs. 656 są. xat itpwroy Xóyiaai <pauk<»t', pi; <pą<pouc, aXX’ aitó
yetpó; | xm <pópov r;p.Tv diró r«>v itóXe<ov Ttpoaióvra xrX. Vergl. auch
micatio, micaro digitis Band I, S. 145.

2) Theophr. Cliarakt. 14, 1 Xoyiaapevo{ ratę tpąipotc xai xeęaXatov itotąaaę, coli. 
24, 3. Im Lateinischen zahlt numorare, zahlen, auch allgemein fur rechnen, z. B. Au- 
gustin, Confess. I, 13.

Auf einer beriihmten Vase von Ganosa, auf der Kbnig Dareios 
dargestellt ist, wie er auf den Rath der Perser horcht, Hellas mit 
Krieg zu iiberziehen, sehen wir einen agyptisch-griechischen Rechcn- 
tisch abgebildet, vielleicht das alteste der bekannten Zahlungsmittcl 
der zweiten Art. Die bezwungenen Lander bringen ihren schuldigen 
Tri but, und der Schatzmeister sitzt und nimmt ihn in Empfang. In 
der linken Hand halt er sein Schatzungsbuch, eine kleine gefaltete 
Tafcl, auf dereń aufgeschlagener Seite wir TAAANTAH, O •' 100 Talcntc 
lesen; mit der rechten Hand bewegt er die Steine auf dem Rechen- 
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brette, wo die verschiedenen Werthplatze angegeben werden durch 
die Zahlzeichen M O A T (E) O < T d. i. 10,000. 1000. 100. 10. 5. 
1 Drachmę, 1, */2>  Vł Obole. Die Bezeiclinung fiir 1 Drachmę ist 
jedoch von dem Zeichner, wie es scheint, vergessen worden *).  Ein 
anderes grosseres Monument scheint einen sehr werthvollen Beitrag 
zur Veranschaulichung dieser Rechenweise zu liefern. Es ist eine 
grosse rcchtwinklige Marmorplatte von Salamis, die jetzt in Athen 
aufbewahrt wird. Auf der einen Halfte finden wir 11, auf der andern 
5 Striche, und auf den drei Seiten Zahlenbezeichnungen, ebenso wie 
auf der erwahnten Vasenzeichnung 1 Talent, 5000, 1000, 500, 50, 
10, 5, 1 Drachmę, 1, y2, Obole und 1 Chalkus oder J/8 Obole. 
Aber wir miissen gestehen, dass wir uns keine Vorstellung von dem 
wirklichen Gebrauche dieses Steines bilden konnen; wir sehen nur, 
dass es etwas ist, was mit einem Rechenbrette Aehnlichkeit liat* 2). 
Auf einem etruskischen Stein ist ein Rechenmcister (calculator)3) dar- 
gestellt, an einem Tische sitzcnd, auf dem kleine Kiesel zu crkennen 
sind, nach denen er mit der Rechten greift, um auf der in der Linkcn 
festgehaltenen Rechentafel eine Rechnung auszufiihren4). Das Reche n- 
brett (a£a$, abactisj ist eine langlich viercckige Tafel oder ein Kast- 
chen, auf dessen Oberflachc durch parallele Linien die Stellen abge- 
theilt sind, welche die Geltung der Rechensteine (<|dji<pot, zśppara, 
calculi) oder Marken bestimmen. Goli, Culturbilder I, 10 denkt hie- 
bei an die Einrichtung des von den Russen mit grosser Fcrtigkeit 
gehandhabtcn Rechenbrettes, welches vielleicht zugleich mit der grie
chischen Buchstabenschrift von den Ostromern nach Russland gewan- 
dert ware. Auf diesem sind die runden Steinchen zu je neun an pa- 
rallel von links nach rechts laufende Drahte gereiht und ihre Geltung 
wachst mit jedcm Drahte von oben nach unten um eine Decimalstelle. 
Indessen hat Marguardt, Rom. Privatalt. I, 101 nachgewiesen, dass 

<) Nach listing a. a. O. Seite 113.
2) Ebenfalls nach Ussing S. 114.
3) Martial. Epigr. X, 62, 4; auch calculo, August, de Ord. 2, 12: librariorum 

et calculonum professio; auch arenarius geheissen, wenn er seine Operation auf einer 
mit Sand bestreuten Tafel vollzog, Tertull. Pall. 6. primus numerorum arenarius est 
arithmeticus, qui prima supputandi elementa pueros docet; ąuern ita appellari ąuidam 
volunt, quia in arena flngebat ductus numerorum, chartae deleticiae loco. Salmas. 
scribit ex eo dici arenarium, quia arenae sunt aliąuando <jdj<poi sive calculi, ąuibus 
olim ad computandum utebantur. Forcell. s. v. arenarius. Ueber Beinamen (oder 
Schrift?) des Archimedes tpappcriję = arenarius, vergl. die Ausleger zu Horat. Carm. 
I, 28, 2.

4) Bic/i, s. v, calculator.
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dic Recbensteinchcn oder Knopfc bei den vier crhaltencn Rechentafeln 
auf parallel laufcndcn Einscbnitten, durch welche die Dccimalstellen 
bezeichnet wurden, sich an Stiften bcwegtcn. Jeder Einscbnitt ent- 
hielt aber nicht 9 Steine, sondern nur 5, von denen allemal einer, 
der sich in einem getrennten kiirzeren Theilc des Einschnitts befand, 
allein die Fiinf reprasentirte. Natiirlich ist auch dieses Verbaltniss 
von Bedeutung fiir die Behandlung der Fiinfzahl und des Digital- 
systems. Dass durch Ausstrecken der nothigen Anzahl Finger, wie 
vorhin dargelegt wurde, die Zahlen bis zu Zehn schon in primitivster 
Weise zur Veranschaulichung kamen, darauf deuten mancherlei Aus- 
driicke des Zahlens hin, dic cinfacb mit der Fiinfzahl zusammenhiingen, 
wic rcsprcaCea&at, itsvi:aXdh'C£t>, ava7ts(iKaaao0at))-

Wurden nun diese Rechenmarken von ihrem bestimmten Platzc 
verriickt oder durch cinander geworfen, dann musste natiirlich die 
Rechnung von vorne begonnen werden1 2). Nach Art unserer Rechen- 
pfennige wurden dic Rechensteine von den Kindern in Kapseln oder 
Kastchcn zur Schule getragen und auf die Rechentafcl gelcgt3). Gc- 
naucres iiber die Wcrthbestimmung der einzelnen Steine, denen, wie 
bemerkt, ihre Stellung in den parallelen Linien des Zahlbreltes den 
Werth von Einern, Zehnern, Hunderten u. s. w. verlieh, ist jedoch 
nur bei dem romischen Abacus bekannt.

1) Piat. Lys. extr. Vergl. Bd. I, S. 71 f.
2) Cf. ezzaiiapai ).opa|jióv, <pupav, conturbare; Wower Do polym. p. 47 sqq.
3) Horat. Serm. I, 6, 74 laevo suspensi loculos tabulamque lacerto. Vergl. die 

analoge Benennung eines Zeichen- oder Farbenkastens arcula loculata.
<) Vgl. Marquardt, a. a. O. S. 104 ; Boetius ed. Mignę Tom. I, p. 1333, I): 

Pythagorici . . . . descripserunt sibi quandam form ułam quam ob honorem sui prae- 
Oeptoris mensam Pythagoream nominabant .... a posterioribus appellabatur . 
abacus sqq. Die Tafel des Phythagoras war also kein Einmaleins, wofur sie lange 
gehalten wurde.

s) II, 36 kopCowai «X.
6) Diog. Laert. I, 59; Polyb. V, 26, 3,

Die Griechen legten die Erfindung des Rcchenbrettes und der 
Rechensteine dem Pythagoras bei; daher ward ersteres gewohnlich 
dic Pythagoreische Tafel genannt4 *). Allein dasselbe ist ohne Zweifcl 
alter; auch fand es Ilerodotos in seiner Zeit ebenso wohl in Aegyp- 
ten vor wic in Griechenland 3), und schon Solon soli die Stellung der 
Hofleute mit denSteinen auf dem Rechenbrette verglichen haben, also 
im Sinn unserer Ausdriickc „Statisten“ und „Schachfiguren0. Den 
Konig, sagte er, lasscn sie bald fiir Eins, bald fiir Tausend gelten6).
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Die Abbildung eines von M. Velser, Norimb. 1682, herausge- 
gebenen mctallenen Abacus stellt ein Original dar, dessen Oberflache 
durch eine Reihe paralleler Rinnen, im Ganzen neun, in acht Abthci- 
lungen eingetbeilt ist; in jeder solchen Rinne befindet sich eine An
zahl Pflockchen, jedes mit einem Knopfe am Ende, damit man sie der 
Lange nach in den Rinnen bewegen kann, ohne dass sie herausfallcn 
oder durch cinander geworfen werden konnen, wodurch in derRech- 
nung sofort Unordnung entstande. Je nachdem man nun diese Pflock
chen in der Rechnung benutzen will oder nicht, werden sie vorwiirts 
oder riickwarts geschoben *).  Die Zahlen aber, weiche die Pflockchen 
in jeder Rinne darstcllen, stehen an der Rinne selbst verzeichnet: die 
langcren, die Einer, unten, und die kiirzeren, die Zehner, oben. Das 
Ganze war sinnreich genug eingeriebtet, um die so beschwerliche ro- 
mischc Zahlbezeichnung mittels Einer, Fiinfer, Zehner u. s. w. dar- 
zustellen, wonach z. B. die Zahl 148 geschrieben werden musste 
CXXXXV1II. Da sind sieben Spalten, namlich fiir Einer, Zehner, 
Hundertc, Tausende, Zehntausende, Hundcrttausendc und Millioncn, 
ganz wie wir sieben Ziffern brauchen, um 1000000 zu schreiben. In 
Uebercinstimmung mit der romischen Zahlbezeichnung ist jede Spaltc 
in zwei getheilt, resp. in der Mitte unterbrochen, in eine kiirzere mit 
einem Knopfchen, das die Fiinfe bezeichnet, und eine langere mit vicr 
Knopfchen, um die Einer zu bezeichnen. Auf solche Weise kann 
man mit diesen Knflpfchen Grossen bis zu 9000000 bezeichnen und 
also auch bis dahin damit rechnen, ganz so wie wir cs machen. Auf 
der andern Seitc von den Spalten der Einer sind noch zwei Spalten, 
worauf die Briichc bezeichnet werden. Hier wurde ein Knopfchen 
mehr erforderlich; denn jede Eintheilung von Maass, Gewicht und 
Miinze geschah nicht nach dem Decimal-, sondern nach dem Duo- 
decimalsystem. Die Drachmę hat 6 Obolen, der Ass 12 Unzcn 
u. s. f. Im praktischen Leben also bedurfte man einer gewissen Fer
tigkeit mit Zwolftcln zu rechnen (nach TJssing S. 115), und damach 
ist insbesondere auch die S. 325 besprochene Stelle des Horaz richtig 
zu wiirdigen.

listing S. 115 erinnert an den Ausdruck bei Theophrast. Charakt. 24.

Ucbrigens findet sich in allen Sprachen die Decimalanschauung. 
In Rom ist bekanntlich Decimus neben Quintus und Sextus ein iiblicher 
Vorname, dazu eine gens Septimia, Octavia, Nonia; ferner begegnen 
uns dccani, decemviri, „decimiren“ u. dgl., bei den Griechen die Heka- 
tomben und ahnliches. Die Romer hatten iibrigens schon friihzeitig 
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fur bestimmte Briiche besondere Namen und Zeichen. „Es beweist 
sicb dadurch ihr Sinn fiir das praktische Leben, wie er in gleicher 
Weise bei den alten Aegyptern sich fand, bei denen die Briiche mit 
dcm Zahler 1 eine grosse Rolle spielen“ (Siehe den Nachweis bei 
Friedlein a. a. O. Seite 33). „Zu beachten ist auch, dass bei diesen 
Briichen das Duodecimalsystem sich findef, wie bei den attischen 
Ilechnungen mit Drachmen zu 6 oboli und 12 dimidii oboli, und man 
wird dadurch sofort an die auffallende Aehnlichkeit der romischen 
Zahlzeichen und der Verwcndung von 5, 50 u. s. w. dabei mit den 
altgriechischen erinnert, eine Aehnlichkeit, die hbchst wahrscheinlich 
ihren Grund hat in dem ebenso von den alten Griechen wie von den 
Etruskern und Romern gebrauchten Abacus mitLinien. Volligstimmt 
dazu, dass auf dem romischen abacus die unciae, die semiuncia, der 
sicilicus (= </4 uncia), die sextula (= */ 6 uncia) besondere Einschnitte 
und Zeichcn haben, und auf der salaminischen Tafel die Zeichen und 
sehr wahrscheinlich auch die Linien fiir !/2 obolus, J/4 obolus und 
den /akzoóę = ^8 obolus dargcstellt sind“ (Nach Friedlein 8. 33; 
vcrgl. oben S. 329).

Weiterhin fiihrte die Nothwendigkeit, Zahlen aufzuschreibcn, zu 
abkiirzenden Zeichen, da die Zahlworter, wic die Wicderholung 
des namlichen Zeichens oder Striches schon bei nicht sehr grossen 
Zahlen zu umstandlich und zu wenig iibersichtlich sind. Von den 
vcrscbicdenen WegeD, die man dazu einschlagen konnte, findet sich 
bei den altesten Griechen ein sehr cinfacher angewendet, der gleich 
gut zu den Wortern passt, welche die Griechen fiir die Zahlen 
hatten, und zu dem Abacus, dessen sie sich bedienten. Sic benutzten 
namlich fiir 5 II den Anfangsbuchstaben von irevre, fiir 10 A óśza, 
fiir 100 H exarov, fiir 1000 X /(Ztoi, fiir 50, 500, 5000 die Verbindung 
von II mit A, H und X der Art, dass diese Buchstaben zwischen die 
vcrtikalen Striche von II angebracht wurden (Friedlein S. 8). Dass 
die Griechen diese einfache und fassliche Darstellung der Zahlen spa
ter mit der Schreibweise der semitischen Vólker vertauschten, mit 
denen sie viel verkehrten, ist bekannt genug. Doch scheinen die 
alte und die neue Weise noch bis in das erste Jahrhundert v. Chr. 
neben einander geiibt worden zu sein. Hier ist indessen ausdriicklich 
hervorzuheben, dass die Griechen nicht, wie gewohnlich falschlich 
bemerkt wird, die Buchstaben ais Zahlenausdriicke durch einen Acutus 
zu unterscheiden pflegten, sondern durch einen iiber dieselben gezo- 
genen Horizontalstrich (Friedlein ebenda S. 9 und 13).

Eine Eigenthiimlichkeit aber, die sich nur bei den Romern nach- 
weisen lasst, ist die subtractive Bedeutung der Zeichen fiirkleinere 
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Zahlen auf der linken Seite von den nachst oder zweitniichst grossercn, 
namlich die Formen IV, IX, XL, XC, CD, wozu noch IIX fiir 8, 
wenn auch ais Seltenheit zu erwabnen ist. „Der Gedanke von Husćhke 
(Die iguvischcn Tafeln, S. 529), dass diese Art der Darstellung mit 
auguralen Ansichten zusammanhange und die gUnstige Seite additiv, 
die ungiinstigc subtraktiv wirkend gedacht sei, bat vieles fiir sich, es 
kommt aber darauf an, wie alt diese Darstellungsweise ist. Die alteren 
Ilandschriften geben 4 durcb IIII und 9 durch VIIII u. s. w. Huschke 
S. 595, Anm. behauptet, dass IV erst sehr spat vorkomme und schon 
Noviomagus, de numeris I, 8 und 11 trennt IV von IX, XL und 
ahnl. ais eine Form, weiche die Alten nicht anwendeten. Es konnte 
also diese Art erst spater zur Bequemlichkeit des Anschreibens auf- 
gebracht worden sein und es lasst sich nicht leugnen, dass die Sprache 
durch ihr undeviginti und ahnl. dies recht nahe legte® (Friedlein 
S. 32).

Zuletzt wurde, wie bekannt ist, bei den Griechen die Verwen- 
dung der Buchstaben ais Zahlzeichen allgemciner Brauch. Wenn sie 
damit, auch ohne die Erleichterungcn, weiche uns das arabische Ziffer- 
system gewahrt, so fertig rechnen konnten, so ist dies, nach Ussing 
S. 114, einerseits aus dem Umstande zu erklaren, dass sie im Kopf- 
rechnen mehr geiibt wurden, andererseits daraus, dass der Unterschied 
in der Zahlenbezeichnung selbst in Wirklichkeit nicht gar so gross 
war. Denn „wenn die Griechen p p, tj schrieben und wir 148 schreiben, 
so ist es im Grunde dieselbe Bezeichnungsweise. Aber wenn wir auf 
der Tafel rechnen, fangen wir von den Einern und von der rechten 
Seite an, wie es nach dem Zeugnisse des Herodot auch die Aegypter 
macbten; die Griechen dagegen fingen von der linken Seite oder mit 
der hochsten Zahl an, wie wir es auch heutzutage bei dem Kopf- 
rechnen am bequemsten finden.®

Dass indessen durch dieses Verfahren der Griechen gerade ihre 
Berechnung der Briiche etwas verwickelt werden musste, ist sehr be- 
greiflich und schon von Beda Venerabilis •) nachgewiesen. Uebrigens 
braucht man nur ein paar einfachc Exempel der Addition etc. in 
griechischer oder romischer Zahlenschreibung vorzunehmen, um gewahr 
zu werden, wie beschwerlich, gegeniiber der eben erwahnten Ansicht 
Ussing's, die dazu erforderlichen Arbeiten waren, weiche bei uns die 
Kinder mit Leichtigkeit verricbten lernen, insbesondere weiche Fesseln 
dadurch dem arithmetischen Denken angelegt waren. „Die Bewunderer

*) Opp. ed. J. A. Giles I, p. 143 są. 
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des freien griechischcn Genius, dessen maihematische Leistungen mit 
seinen anderweiten Manifestationcn auf gleicher Hdhe stehen, konnen 
ein gewisses Bedauern nicht unterdriicken, dass es den griechischen 
Meistern nicht gelungen ist, diese Fesseln abzuwerfen und damit ganze 
grosse Gebiete der mathematischen Forschung zu croffnen, in denen 
sie ohne Zweifel ebenfalls erfolgreich vorgedrungen sein wiirden“ 
(fi. Baltzer, Im neuen Reich, Jahrg. I, S. 622).

Mehrere Biichcr der Euklidischen Sammlung enthalten wesent- 
lich Arithmetik in geometrischem Gewande. Hatte es nicht an 
der sichcren Basis einer brauchbaren Zahlenschreibung gefehlt, dann 
ware die griechische Mathematik schwerlich bios wesentlich Geometrie 
gcbliebcn. Es war mithin „ein verhangnissvoller Griff“ (Baltzer S. 
621), den die Semiten und mit ihnen oder nach ihnen auch die Grie
chen thaten, ais sie zum erstenmal ihr Schrift-Alphabet zugleich zur 
Zahlenschrift verwendeten.

Die neuc indische Zahlenschreibung (Algorithmus, vergl. beson
ders Friedlein S. 125) selbst ist nicht von den Griechen zwischen 
Indus und Ganges vorgefunden und exportirt worden, dieselbe ist 
wahrscheinlich sogar noch jiinger ais die christliche Aera. Das Ver- 
dienst jedoch, diese grosse Erfindung gewiirdigt, verwerthet und ver- 
breitet zu haben, gebiihrt den Arabcrn (Friedlein S. 66). Jetzt erst 
konnte sich ein einfacher und leicht zu handhabender Mechanismus 
fiir die elementaren Rechnungsoperationen (Addiren, feubtrahiren, Mul- 
tipliciren, Dividiren, Radiciren) ausbilden, der sich glanzend aus- 
zeichnete vor der schwierigen und schwerfalligen Rechnungsmethode 
oder Logistik der Griechen (Baltzer S. 622). Dass die Hinzufiigung 
der Nuli zu den neuen Zeichen der Einer das Hauptstiick an der 
Erfindung war, diirfte allgemein bekannt sein *)•

Aber auch den Romern, obgleich sie von Einfiibrung besonderer 
Zahlzeichen, wenn auch in zu geringer Menge, ausgegangen waren, 
ist es mit ihrer Zahlenschrift nicht viel besser gegliickt. Die Zeichen 
I, V, X, Nachbildungen des ausgestrcckten Fingers, der offenen und 
der Doppelhand, nach Mommsen's Erkliirung, werden fiir altitalische 
Ziffern gchalten; die Zeichen L, C, D, M werden mit den iiber- 
schiissigen Aspiraten des griechischen Alphabets in Yerbindung ge-

9 Ueber die vergeblichen Versuche, die Nuli bei den Griechen nachzuweisen, 
vergl. man Cantor, Mathematischo Beitrage zum Culturleben der Volker, Halle 1863, 
8. 121 ff. 
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bracht. Bei so grosser Sparsamkeit an Zeichen musste man bereits 
2, 3 mit mehreren Zeichen schreiben, man behalf sich sogar mit 
Subtractionen (vergl. S. 333) bei IV,. IX, XL, XC u. s. w. Die 
Schreibung grosserer Zahlen in den lateinischen Texten hat deshalb, 
wie jeder Philologe wciss, mancherlei Zweifeln Raum gegeben (vergl. 
Baltzer u. a. O. S. 622). Dass jedoch in den romischen Zahlzeichen 
keine Buchstaben zu suchen sind, ergibt sich abermals aus -Fried- 
lein's Untersuchungen S. 27 ff. woselbst aber auch, gegenuber solchen 
Ansichten, wie sie Baltzer ausgesprochen hat, behauptet wird, man 
miisse, anstatt die Alten unbeholfen und unpraktisch in diescn Dingcn 
zu bezeichnen, vielmehr sagen, dass sie „das Ilóchste erreichten an 
Bequemlichkeit und Einfachheit der Darstellung der Zahlen, was sich 
ohne den Begriff des Stellenwerthes bei den Ziffern selbst 
und ohne die Kenntniss der Nuli erreichen liess" (Friedleżn 
S. 51).

Dass ferner umstandliche Rechnungen mit Briichen den Romern 
keine unbekanntcn Dinge waren, beweisen, nach Friedleżn S. 91, am 
besten die Angaben iiber die moduli aquarum und die fistulae bei Fron- 
tinus de aquae ductibus § 24 -63. Man hat daselbst, zur Richtigstellung 
der Zahlen, mit Logarithmen gerechnet; „da aber diese den Alten 
vollig unbekannt waren, so muss cs eine Moglichkeit gehen, mit den 
im Alterthum bekannten Rechnungsoperationen zu den Zahlen zu 
gelangen, welche die Rechnung und die beste Handschrift ais die 
richtigen erwiesen haben" (Friedleżn ebenda, wo dies auch an Bei- 
spielen gezeigt wird). Das Ergebniss bei Friedleżn S. 93 ist, dass 
das Rechnen bei den Romern „kein bcquemes, fiir die Jugend leicht 
fassbares war und in der Schule leicht so viele Zeit kostete, dass 
Iloraz es ais den vorziiglichsten Gegenstand des Unterrichtes bezeich
nen und bei der fast ausschliesslichen Verwendung zu Geldrechnungen 
ais einen Krebsschaden in der Erziehung rtigen konnte".

Wann der Rechenuntcrricht fiir die Kleinen begann, wissen wir 
nicht; doch lasst sich aus den Angaben iiber die Bestandtheile des 
Elementarunterrichts (S. 256) ais wahrscheinlich annebmen, dass auch 
im Alterthum das Rcchnen in den Schulen erst dann begonnen wurde, 
wann einiger Unterricht im Lesen und Schreiben vorausgegangen war. 
In entsprechender Weise verlangt ja auch die heutige Didaktik, dass 
fiir gewohnlich das Sprcch - Schreib - Lesen im ersten Schulhalb- 
jahre der einzige Schulunterrichtsgegenstand sein soli, ausser der ge- 
legentlichen Einiibung kleiner Lieder, und dass der Rechenuntcrricht 
spater, etwa im zweiten Semester des ersten Schuljahres, anzufangen 
habe. Der Unterricht im elementaren Rechnen oder die Einiibung 
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der vier Species war gewohnlich Saclie des Grammatisten oder Ludi- 
magister; erst fiir den complicirten Unterricht in der hoheren Arith
metik treffen wir einen eigenen Rechenmeister (calcalator), der natiir- 
lich im romischen Unterrichtswesen von besonderer Bedeutung ist. 
Vom Setzcn der Rechensteine, der ratio calculorum, ausgehend sagten 
die Romer uberhaupt am haufigsten calculos ponere, disponere, ducere, 
zur Benennung der einfachsten Rechnungsoperationen; weiterhin auch 
calculos deducere, reducere, rationem oder numerum ducere, subducere 1).

1) Juvenal. Sat. IX, 40 sqq. ponatnr calculus, adsint | cum tabula pueri: 
numer a sestertia quinque | omnibus in rebus, numerentur deinde labores.

2) Z. B. bei Cicero ad Att. V, 21 sub fiu. wiederholt; Cic. de off. I, 18, 59 ut 
boni ratiocinatores offlciorum esse possimus et addendo deducendoque videre, 
quae reliqni summa fiat. Seneca Ep. 87, 5 diligentissimi computatores sqq.

A d d i r e n nannten die Griechen aowt&evat, Ttpoarthi^at, itpooTCtT— 
tetv, in spaterer Zeit auch itpoaapOpstv. Die Romer gebrauchten da- 
fiir addere, summam facere, auch subducere calculos, summam, besonders 
von grossen Rechnungen 2). Isidorus Etymol. III, 5 gebraucht fiir 
Addiren auch den Ausdruck simul ducere; in der spateren Latinitat 
findet sich noch colligere und collectio, weil die bestimmte Anzahl 
von Steinchen in einer tieferen Linie des Abacus aufgelesen und durch 
eines in der nacbsthbheren Linie ersetzt wurde. Ueber ein angeb- 
liches Additionsbeispiel auf dem Bruchstiick einer Inschrift vergleiche 
man jetzt Friedlein S. 74, aus dessen Untersucbung wahrscheinlich 
wird, dass man die Posten auf der Rechentafel mit den Rechensteinen 
addirte und die Summę wieder in Buchstaben ausgedriickt unter die 
Posten setzte, und dass man uberhaupt in Europa eher in unserer 
jetzigen Weise multiplicirte ais addirte und dieses wohl durch jenes 
lernte. Ob dies auch fiir die Inder der Fali gewesen, lasse sich 
bis jetzt nicht sagen, da von der Zeit, in welcher der Gebrauch der 
Nuli aufkam, noch zu wenig bekannt sei.

Auch die Ausdriicke fiir Subtrahiren weisen auf das Rechnen 
mit Rechensteinen bin, bei den Griechen ucpatp$Iv, atpaipsw, óite$atpelv, 
Xap0avstv Ttvtuv (die zwei ersten Worter finden sich begreiflicher- 
weise oft verwechselt), bei den Romern deducere (nicht subtrahere, 
was noch bei Krause, Gesch. der Erz. S. 88 Anm. 1 steht), wie man 
z. B. ersieht aus der eben angefiihrten Stelle Cicero’s, woselbst auch 
die Bezeichnung des „Restes“ reliquum, griechisch o Zoito;, der Ueber- 
schuss, das Uebriggebliebene, sich findet. Wenn man also nicht im 
Kopf oder mit Beihulfe der Finger die Subtraction vollzog, so geschah 
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dies auf dem Rechenbrett cinfach durch Wegnehmen der bestimmten 
Anzalil von Rechenmarken. Friedlein weist nach, S. 75 aus Theo- 
phrastos ’)> dass aus dem Worte ze<pa/,ato> fiir die Summę sich ergebe, 
wic diese selbst ober ha lb der Posten notirt wurde; zuerst wurde 
auf der Rechentafel ausgerechnet, dann in eine Listę oder ein Buch 
das Ergebniss eingetragen.

Die Ausdriicke fiir Multipliciren waren im Griechischen 
'itokkarcZaataCsni oder wokkaitkaatody und auvtt&śvai in gewissem Zu- 
sammenhang; im Lateinischen multiplicare, oder mit allernachster Be- 
nennung, z. B. tria quater ducere, drei viermal rechnen.łDie Factoren 
oder die Zahlen, welche einander vervielfaltigen, hiessen t<z itkeupd, 
was herauskommt oder das Produkt to Ysvópsvov. Aus einer Stelle 
bei Lukianos2) erkennt man leicht das Verfahren bei der Multipli- 
cation ais ein wiederholtes Hinzufiigen derselben Anzahl von Rechen- 
steinen, wie sie auf den einzelnen Linien zur Darstellung des Multiplican- 
dcn nothig sind. „Statt jedes Mai den ganzen Multiplicandus auf’s neue 
hinzulegen, musste man bald darauf kommen, die leicht im Kopf aus- 
fiihrbaren Theilprodukte auswendig zu bilden und nur das Produkt 
in Rechensteinen auf die Linien zu legen, und was man zunachst bei 
einem Multiplicator that, der nur einen Buchstaben zum Anschreiben 
erforderte, liess sich leicht ubertragen auf solche, die mit zwei oder 
mehr Buchstaben zu schreiben waren“ (Friedlein a. a. O. Seite 75; 
Beispiele S. 76). Uebrigens existirten wahrscheinlich schon friihzeitig 
auch formliche Produktentafeln, „Rechenknechte“, aus denen die bei 
den Rechnungen vorkommenden Theilprodukte bequem zu entnehmen 
waren (Friedlein S. 78).

D i v i d i r e n bezeichnete man griechisch mit p.spłCsłv. Ganz 
allgemein vom Theilen ist ótatpsty zu verstehen3), wie peTpstv, apt&petv.

ł) Charakt. t4, 1 ó 3’ dvai«8>]toc rotouróc rtc, otoc koyiadpeuoę tatę xal
zecpakaiou rtoi^aac śpwrau itapaza3>)psucu, ti ppierai; ebenso 24,3 apśAei 8e zai 
koYiJópewc itpóc rwa roi' itatSiauu ra$ai rac <[d]ęouc Stiodeiu (cf. oben S. 331,A.) zai ze- 
ipakatou irotqaavri ypajiai aurcp eic

2J Hermotim. 48 koyiaolpeSa ouv dpy^c' e’zoai T<p nudayópa śrftkpsv, etra 
IRarwui rosauft srepa, eita śęzjc toic aXXotc. itósa 8’ ouv rauta suvte9evta (bei Fried- 
leln S. 75 stelit suvr i&śuta, so musste aber auutifteutec oder auuSeutec geschrieben wer- 
denj ev zecpakaiip yeuoit du, si Seza póuac 3eipev rac aipeaeic śu <fiXoaotpią; 'Epp. 
UTtep Stazóaia, <u Auziue, d. h. Rechnen wir nun Alles zusammen, zwanzig Jahre fiir den 
Pythagoras, ebenso viel fiir Platon und jeden der folgenden; und nehmen wir auch nur 
zehn philosophische Schulen an, so macht es zusammen eine Summę von — Herm ot. 
Mehr ais zweihundert Jahren, mein lieber Lykinos!

3) II, Steph. Thes. s. v. Siatpiu, divido, distribuo, auch StaipeisSat.
Grasbergor, Erziehung etc. IT (der musische Unterricht), 22 
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Bei pepiCsw wie bei psTpew liegt ubrigens der Begriff zu Grunde, 
dass durch das Messcn der Theile zugleich der Inhalt einer Zahl, 
ihr Maass, gefunden wird. Im Lateinischen sagtc man dividere.

Nach Friedlein S. 79 bestand die Division in einer blossen Hin- 
wegnahme der Zahl, mit welcher zu theilen war, von der zu theilen- 
den Zahl, was man sich dadurch abkiirzte, dass man die leicht er- 
kennbaren grbsstmbglichen Produkte des Divisors sogleicb im Ganzen 
wegnahm. Nach Friedlein's Untersuchungen ebenda ware der Begriff 
Quotient dem ganzen Alterthum fremd geblieben; was wir so nen- 
nen, ware ais Halfte, Drittel, Viertel u. s. w. aufgefasst worden. 
„Man entnahm die Ergebnisse bei den Theilungen dem, was man 
durch Multiplication erfuhr; man multiplicirte die Theile nach Gut- 
diinken oder nach Bequemlichkeit und zog das Produkt ab, mit dem 
Rest verfuhr man ebenso, wenn er nicht kleiner ais der Theiler war. 
So gibt auch Diophantus keine Regeln fur die Division, weil sic dem 
Schiller schon aus den Multiplicationsregeln klar seicn“ {Friedlein 
S. 79). Darum ist auch kein Beispiel einer ausgefiihrten Division cr- 
balten. Doch gab es besondere Anweisungen fiir Multiplicationen 
und Divisionen mit grosseren Zahlen, wie diejenige eines gewissen 
Maywj; {Friedlein S. 73). Noch in der Zeit vom 7. bis 13. Jahrhun- 
dert n. Chr. beschriinkte sich im Abendlande das Rechnen auf dem 
Abacus mit Columnen, d. h. auf einer mit Staub, nicht mit Steinen 
belegten Tafel, auf die Multiplication und Division. Indessen waren 
beide Operationen mit senkrechten wie mit wagrecbten Linien gar 
sehr umstandlich. Ais dalier dasVcrfahren der Inder im clementarcn 
Rechnen bei den Arabem im 9. Jahrhundert bekannt wurde, „bei 
welchem das Multipliciren wie Dividiren viel cinfacher und sicberer 
geiibt wurde, musste dieser Vorzug einer der geriihmtesten sein und 
es hat sehr viel Wahrscheinlichkeit fiir sich, dass die Kunde davon 
aus Nordafrika nach Spanien drang“ {Friedlein S. 103).

Dass man aber im Alterthum beim Unterricht das Rechnen so
fort mit allen vier Operationen begonncn hatte, lasst sich nicht er- 
weisen und ist an sich unwahrscheinlich. Wenigstens muss die moderne 
Unterrichtslehre vom theoretischen wie vom praktischen Standpunkte 
aus gegen ein solches Verfahren sich erklaren, wo cs immer einge- 
scblagen werden mag. Diese Operationen sind nicht etwa nur ausser- 
liclie Gesichtspunkte, sondern das Ergebniss einer fortschreitenden 
Entwickelung im arithmetischen Denken; diese Entwickelung riickt eben 
vom Einheitenzahlen vor zum eigentlichen Zu- und Abzahlen 
und damit allmalig zur Abkiirzung der Zahlweisen, d. i, 
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zur Multiplication und Division. „Dic vier Operationcn stellen ganz 
ungleich friihc Entwickelungsstadien der Menschheit dar. Diese zahlte 
zuerst Einbeitcn ; dann zabite sic sprungweise, d. h. sie addirte und 
subtrabirtc, und erst viel spater schwang sie sich zur Abstraktion der 
Multiplikation und Division auf. Wie urspriinglicb die Menschhcit, so 
reebnet noeb jetzt derjenigc Mensch, welcher das, was er im Rechnen 
verstcht, nur der Naturentwickelung verdankt. Er bat sich nicht zur 
Abstraktion der Multiplikation erhoben, sondern bałt sich am Con- 
creten und setzt Posten fiir Posten an oder rechnet auch in Gedanken 
so zusammen. Es sind also die Opcrationen.,die arithmetischen Gesetze, 
nach denen zu denken dic Schule in Befolgung des historischen Ent- 
wickelungsganges der Menschhcit, der auch derjenige jedes einzelnen 
Menschen ist, erst lehren muss, und sie vorauszusetzen ist unpsycho- 
logisch“ ’).

Da es sich bei dem Rechenunterrichte der jungen Romer um 
festes Auswcndigwissen der Resultate aus Addition und Subtraction 
der unciac handeltc, ais Zwolftel der Einhcit (vergl. oben S. 325 f. die 
Stelle aus Horaz A. P. vs. 327 — 330J, ferner der Produktu der Einer 
unter sich und der einfachsten Briiche wie ’/2 * '3 s’°h und
den Zwolfteln, so bleibt es wahrscheinlich, dass schon friihzeitig fur 
diese Summen, Differenzen undProdukte Hulfstabcllen angefertigt 
wurden. Von dieser Art war auch der uns erhaltene calculus des Vic- 
torius, den Friedlein S. 93 ff. bcschreibt.

Das Potenzircn kommt, nach Friedlein S. 80, ais selbstandige 
Operation nirgends vor; man liess die Satzc, weiche das Multipliciren 
nothig machten, bei der hiefiir ausreichenden Fassung, ohne sie zu 
verallgemcinern. Quadrat und Cubus wurden geometrisch aufgc- 
fasst. Ist das Produkt der Multiplication eine Fiachenzahl, so heisst 
es ircćitsdo;, z. B. in 2 X 3 = 6 ist die 6 sittusSo;. Wird dasselbe 
aber aus gleichcn Zahlen gcwonnen, wic in 3 X 3 = 9, so heisst 
dasselbe eine Viereckzahl, TsrpaYwvoę. api&poę heisst auch jeno Zahl, 
weiche den Steigerungen in ganzen Zahlen zu Grunde liegt; die fiinf 
Steigerungen selbst werden benannt: 8uvaptę, zopoę, Sovapo8uvaptę, 
óuyapózufłoę, xopózu|3oę. Dic den Steigerungen in Theilzahlen zu Grunde 
liegendc Zahl heisst aptOpocrtóv, die fiinf Steigerungen selbst: 3ovapo- 
otÓv (Theil viereckj, xoPootgv (Theil wiirfel), 3uvap&6ovapooTov (Doppel- 
theilviereck), 6uvapoxuPoaTov (Doppelviereckwiirfel), xi»Poxo[loa,rov (Dop-

») Jos. Buhlmann, Eine Schnlrelse in Deutschland. Ziinch 1873, S. 56. 
22*  
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peltheilwiirfel) *)• „Diese Satzc waren den Griechen auf geometrischen 
Anschauungen beruhende Theoreme, und treten nur in den auf eben 
diese Anschauungen gegriindetcn Theorien iiber die Zahlen und 
Zahlenausdriicke auf, zu denen auch Diophantos’ Behandlung der 
Gleichungen gehbrt“ (Friedlein S. 81). Beim Wurzelausziehen 
scheint es wirklich auf eine gewisse Methode des Versuchens und 
Errathens hinausgekommen zu sein (Nach Friedlein S. 81). „Ein 
Beispiel fiir ein Ausziehen einer Cubikwurzel habe ich bisher nicht 
finden konnen, und es ist mir das wahrscheinlichste, dass mit dem 
Ausziehen der Quadratwurzel unter Anwendung der Sexagesimaltheile 
das operirende Rechnen bei den Griechen sich abschloss, bis durch 
das Eindringen der indischen Numeration und der indischen Methoden 
neues Leben auch hierin erwachte" (Friedlein S. 85). Fiir uns ist 
hier noch die Wahrnehmung von Interesse, dass man nach griechi- 
schem Vorbild noch in spateren Zeiten in der theoretischen Musik 
die Briiche durch Verhaltnisse und Proportionen ersetzte (Friedlein 
ebenda S. 98).

1) Fr. von Dricberg, Arithmetik der Griechen, I, S. 10; II, S. 7 f.
2) S. 236 vergl. die Stellen bei Bernhardy, Grieeh. Litteraturgesch. I, S. 86 der 

2. Bearb.
3) Cf. Piat. Rival. init. xuxlou{ youv ypa®ovttc xtl.
4) Yergl. Aristophanes, Wolken Vs. 1054; Frosche Vs. 1013 ff. Bd. I, S. 378. 
*) Xenoph. Mentor. IV, 7, 3.

Im Jugendunterrichte kam bei den Griechen allerdings zur 
Arithmetik noch etwas Geometrie hinzu, weil man wohl erkannte, 
wie gross der formale Einfluss derselbcn auf die Scharfung der Dcnk- 
kraft ist. Selbstverstandlich aber wurden erst die reiferen Knaben 
darin unterwiesen. Dass die Geometrie ausdriicklich zur encyklopa- 
dischen Bildung der Jiinglinge gerechnet wurde, ist friiher bemerkt 
worden1 2). Die mathematische Wissenschaft im Sinne des Elcmentar- 
unterrichts treffen wir ais Unterrichtsgegenstand auch fiir Knaben 
bereits im fiinften Jahrhundert v, Chr.3 4); sie wurde insbesondere vor 
reiferen und wissbegierigen Jiinglingen und Mannern von Philosophen 
und Sophisten entwickelt, jedoch nicht ohne Widerstand von Seiten 
der conservativen Partei, die eine solche Gelehrsamkeit an der Jugend 
fiir unmannlich erkliirte, da sie die Ringschulen verbden lasse und 
die Bader fiille1). Auch Sokrates wollte den Unterricht in der Geo
metrie auf das Niitzliche und Nothwendige beschriinkt wissen, damit 
die Jiinglinge ihre Zeit nicht auf unpraktische Studien verwendeten3). 
Dagegen verbreitet sich sein Schiiler Platon, wie schon bemerkt,
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wiedcrholt iiber die thcoretische Bedeutung der Geometrie sowold, wic 
im Sinne der Pythagoreer iiber ihre Wichtigkeit in ethischer Ilinsicht. 
Platon folgert aus ihren Vortheilen fiir Gcistesschiirfe, fiir besondere 
Arten des Staatsdienstes, fiir die strategische Kunst u. dgl. dass dię- 
selbe iiberhaupt ais zweite Wissenschaft fiir jungę Leute zu gelten 
habe1). Jedoch sollten, nach Platoifs Meinung, nur Einzelne weiter 
darin vorgehen; die grosse Mehrzahl soli sich, im Sinne des Sokrates, 
auf die Grundbegriffe und auf das Nothwendigste beschrłinken 2). Das 
Ganze soli uberhaupt eine freiwillige Sache bleiben, da man ja doch 
durch Zwang der Seele keine dauernde Gelehrsamkeit beibringen 
konne3). Im Platonischen Sinne hatten deragemass die drei propa- 
deutischen Wissenschaften Arithmetik, Geometrie und Astronomie mit 
dem Knabenalter spielend zu beginnen, um dann bis iiber das sechs- 
zehnte Jahr, ungefahr bis zum achtzehnten, betrieben zu werden. 
In der letzten dieser drei Wissenschaften, der Astronomie, erhal- 
ten dic Lcrnenden, nachdem in der Stereometrie die Korper ais solche, 
an und fiir sich betrachtet worden, kugelartige Korper in ihrem Um- 
schwung (areped ev rcepupopą ona), die Gestirne. Wie die anderen 
Wissenschaften wird dann auch die Astronomie in eine niedere und 
hohere getheilt.

!) Cf. Piat. Gorg. p. 508, A; Lys. p. 209, D; Lach. p. 183; do rep. III, p. 
402, D; VII, p. 526 są.

2) De rep. VII, p. 536, E; de legg. VII, 817, E,
3) De rep. VII, p. 536, E; oben S. 108.
4) Eth. Nikom. VI, 9, 1142. a. 12—20.

Dem Aristoteles aber war die Mathematik entsebieden das Mittel, 
den Verstand ais solchen zu entwickeln, und er mass ihr deshalb eine 
hohe Bedeutung bei fiir die formelle Bildung der Jugend. Er wirft 
vor Allem die hochst bedeutsame Frage auf, warum ein Knabe ein 
Mathcmatiker, aber nicht ein Weiser oder ein Naturkundiger werden 
konne. Jungę Leute konnen w’ohl gute Geometer und Mathematiker 
und in Beziehung auf solche Gegenstande weise werden; aber die 
wahre Lebensklugheit in diesem Alter zu haben, das scheint unmbg- 
lich. Die wahre Ursache sei, weil sich die Klugheit auf einzelne 
Dinge bezieht, welche nur aus Erfahrung bekannt werden konnen, 
Erfahrung aber nicht die Sache eines Jiinglings ist; denn nur die 
Lange der Zeit verschafft dieselbe4). Ferner: in der Mathematik werde 
kein Beweis daraus gefiihrt, dass etwas besser oder scblechter ist, 
Niemand erwahne dergleichen nur im geringsten. Deshalb hatten 
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auch einige Sophisten, wie Aristippos, die Mathematik von sich ge- 
wiesen. Denn bei den iibrigen Kiinsten und sogar bei den Iland- 
werken, wie bei dem Zimmer- und Schustcrbandwerk, komme immer 
in Betracht, ob etwas besser oder schlechter sei; die Mathematik da
gegen nehme gar keine Riicksicht auf Gutes und Boses >).

Die Bedeutung der Mathematik ais formalen Bildungsmittels zur 
Uebung im Denken wurde spater noch mehr gewiirdigt, nachdem ein
mal durch Eukleides Einfachheit und Klarheit in das System der 
Geometrie gekommen war. Die Romer folgten den Griechen auch 
darin, jedoch mit Einschriinkung auf das Maass des Niitzlichen, nach 
ihrer Weise2). Nach Quintilian I, 10, 34 ff. ist die Geometrie in 
einer Hinsicht zugestandenermassen von Nutzen fiir das zarte Alter 
(teneris aetatibus). „Man gibt namlich zu, dass sie den Geist iibe, 
den Verstand scharfe und Schnelligkeit im Auffassen hervorbringe; 
allein man glaubt dass sic nicht, wio die iibrigen Wissenschaftcn, 
wenn sie erlernt sind (cum perccptae sint), sondern wahrend des Ler- 
nens ihren Nutzen aussern. Das ist die gewbhnliche Meinung.8 Dann 
deutet der Lehrmeister der Rhetorik an, inwiefern diese Wissenschaft 
auch fiir den Redner und Sachwalt wichtig und nothwendig ersebeint, 
und bemerkt zum Schlusse: „Mag immerhin, was im Kriegswesen von 
Nutzen ist ausserhalb unseres Berufes liegen, und iibergeben wir auch 
dass Archimedes fiir sich allein die Belagerung von Syrakus in die 
Lange zog, so ist doch jedenfalls das schon der eigentliche Erwcis 
dessen um was es uns zu thun ist (Verbindung der Geometrie 
mit der RedekunstJ, dass sehr viele Fragen, welche auf eine andere 
Art hochst schwierig zu Ibsen sind, wie z. B. iiber die Art und Weise 
der Vertheilungen (de ratione dividendi), vermittelst jener geometri- 
schcn Beweisfiihrung gewohnlich gelbst werden, so dass, wenn der 
Redner iiber alle Gegenstande reden muss, er auf keine Weise ohne 
Geometrie bestehen kann.8 — Welchen Nutzen endlich die Alten fiir 
den Unterricht der Reifercn aus diesen Disciplinen entnahmen, insbe- 
sondere in Bezug auf die taktische und militarische Ausbildung, davon 
wird im dritten Bandę die Rede sein.

1) Metapli. II, 2, 996. a. 23 bis 996. b. 1.
*) Yergl, oben S, 56 Anm. die Stellen aus Cicero und Tacitus.



343

DflS ZcicllIlCII (ij ypatpczyj, adumbratio, dclincatio, designatio).

Das Zeichnen, welches wir hier unter den Unterrichtsgegen- 
stiinden der Elementarschule an vierter Stelle einreihen, treffen wir 
bei den Griechen verhaltnissinassig spat ais Unterrichtsgcgenstand und 
zwar nicht vor der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus. Erst 
in der Zeit des Aristoteles ward es allmahlig in den Kreis der Bil- 
dungsmittel aufgenommen. Aristoteles namlich fiihrt zuerst vier 
Lehrgegenstande ais iiblich auf: Lesen und Schreiben, Gymnastik, 
Musik, und in mancben Fallen wenigstens das Zeichnen ’)• Die Ju
gend pflcge in der Graphik unterrichtct zu werden, weil diese zum 
Leben dienlich und uberhaupt sehr gemeinniitzig ist, und insbesondere 
den Vortheil bietet, die Werke der Kiinstler richtiger beurtbeilen zu 
konnen* 2). Doch ist es nach Aristoteles (c. 3, p. 261) nicht bios der 
Vortheil, um dessentwillen die Jugend in diesem niitzlichen Gegen
stand unterrichtet werden soli, nicht also etwa, um beim Kauf und 
Verkauf von Gcrathen weniger sich selbst zu tauschen oder von An
dern betriigen zu lassen, sondern vielmehr, weil man durch diese 
Kunst uberhaupt den Sinn fiir korperliche Schonheit bildet und 
scharft3). Denn uberall nur auf das Vortheilhafte (to /pifatpoy) sehen, 
ist des Freien und Edelsinnigen giinzlich unwiirdig.

’) Polit. VIII, 2, p. 259 Gottl, tan 3e renapa a/e8óv, a itai8euetv eióiflaai, 
ypappara xa't vupvasTixj]v xal pooatx^v, xa't TŚTapTOo e v i o i Ypa<pixqv.

2) upój tó xplvetv Ta t<uv repiTalo ep-j-a xaXXtov, ibid. p. 260.
3J OTt Ttoiet de<op7]Tixóv tou itepl Ta ouipara xaXXouę. Vergl. Bottiger, Ideeu zur 

Archaologie der Malerei S. 151, Anin. 2.

Protag. XV, p. 326, D dXX’ <rreyv<o{ wsitep ol fpajiparisrai roi? [ujuoi ?sioo:ę 
ypacpew tcuv TtatSu>v uuoYpd’])avreę fpappaę tr] ppatpiói outio tó YpaupareToo StSóaot ztX.

5) Diog. Laert. III, 5, p. 70 Did. leyerat 8’ Su xal y p a ęizij c eit epeXĄ 8i] 
xal uoiźpata empatie xtX.

6) Mit Daniel Wyttenbach, Animadv, in Plutarch. opp. mor. I, p. 8,

Uebrigens entlehnte bereits Platon nicht ungern gewisse Bilder 
und Gleichnisse von der Schreib- und Zeichnenkunst, die sich jedoch 
bei dem bekannten Doppelsinn des Ausdrucks ypcfyat fiir Schreiben 
und Zeichnen leicht von selbst erklaren4). Wenn wir jedoch bei 
Diogenes die Angabe finden5), Platon habe sich in seiner Jugend 
auch mit der Graphik oder mit Zeichnen und Malen befasst, so ist 
dies wohl nur von Privatiibungcn zu verstehen6), wenigstens wird in 
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der Epinomis II, p. 975, E von einem umstandlicheren und nicht 
bios vorbildenden Betrieb dieser Kunst entschieden abgerathen. Wenig 
oder nichts beweist, auch wegen der Unsichcrheit hinsichtlich der Zeit, 
die Angabe bei Porphyrios, dass Pythagoras ais Knabe unter anderm 
auch den Unterricht des Zeichenlehrers (C<oYpó<poę) besucht habe

Nach Plinius2) hatte gar erst der Maler Pamphilos, Lehrer des 
Apellcs und Melanthios, derselbe welcher der von seinem Lehrer 
Eupompos gestifteten Malerschule von Sikyon ihre wissenschaftlichc 
Vollcndung gab, die Einrichtung getroffen, dass die Knaben aller 
freien Burger im Zeichnen und Malen, mit Griffel oder Pinsel nam
lich, unterrichtet wurden, was dann in den ubrigen Stadten Nach- 
ahmung gefunden habe. Indessen ist es, wie schon Krause bemerkt 
hat (a. a, O. S. 104), nicht wahrscheinlich, dass man nicht hier und 
da friiher damit begonnen habe, wenn auch zur Zeit der genannten 
Kiinstler dieser Unterricht allgcmeiner und methodischer werden mochte. 
Wie zweifelhaft auch fiir lange Zeit die Stellung und Bedeutung der 
Graphik neben den andern Unterrichtsgegenstanden erscheint, so lasst 
sich wenigstens fiir die besseren Verhaltnisse im Bereiche der atheni- 
schcn Erziehung annehmen, dass im Laufe des vierten Jahrhunderts 
v. Chr. das Zeichnen sich einen sicheren Platz darin eroberte und 
allmalig, gleich dem Rechnen, einen gewbhnlichen Bestandtheil des 
Unterrichts in den Schulen bildete.

Immerhin war die seit der Zeit Alexander’s des Grossen und 
hauptsachlich, wie es scheint, durch den erwahnten Pamphilos von 
Sikyon bewirkte Aufnahme des Zeichenunterriebts in den allgemeinen 
literarischen und musischcn Unterricht der Knaben eine hochst be- 
deutsame Anerkennung der bildenden Kiinste auch in der Praxis des 
Unterrichts. Selbstverstandlich ist an ein unmittelbares Eingreifen 
des Staates durch Verordnungen u. s. w. auch hier nicht zu denken. 
Eines gebotenen oder von Aussen geregelten Kunstbetriebs bedurfte

9 Porphyr. de vita Pythag. XI, p. 89 ed. Firm. Did. itatSa pL ouv ovra śitep- 
nev e’ę re zifiapiatou zaiitat?orpi|3o'j xat C<oppa<pou, veavźjw 5e fevópevov eięMiXł]TOv npóę 
’Ava?ipav3pov, path;aópavov Ta yscuperpiza zai darpovopiza.

2) Nat. Ilist. XXXV, 10, 77 huius (Pamphili) auctoritate effectum est Sicyoue 
primum, d ein de in tota Graecia, ut pueri ingenui oinnia antę grapbicen, hoc 
est picturam in buxo doccrentur recipereturque ars ea in primum gradum 
liberalium. semper quidem honos ei fuit ut ingenui eam esercerent, mox ut honesti, 
perpetuo intcrdicto ne servitia docerentur. ideo neque in hac neque in toreutice ullius 
qui servierit opera eelebrantur. Vergl. hieriiber Bottiyer, Idecn zur Arcbaologie der 
Malerei, S. 150, 
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der llcllonc um so weniger, ais in liochst naturlicber Weise durcli 
die offentliche Erziehung der kiinftigen Staatsburgcr und durch dio 
allgemeinste Theilnahme an schbnen poetisch-musikalischcn und gym- 
nischen Kunstdarstellungen, insbesondere in der Ausrichtung der 
Choregie, fortwahrend Kunstlereifcr und Kiinstlerstolz geweckt 
und geniihrt wurden. Bald durfte auch in diesem Theil der eptuzZtot 
rcaiSeupcna, der gewohnlichen ordentlichcn Bildungsmittel, kein wohl- 
erzogener Jiingling Fremdling sein 4).

Klar fasste der Grieche diesen bildenden Einfluss der Kunst; 
die Schonbeit war ihm nicht bios eine Augenlust, sie war ihm eine 
Offenbarung der Idee in dem Sichtbaren, und wer dafur blind ist, 
der ist ein geistiger Kriippel* 2). Der Unterricht des Zeichenleh- 
rers (Cwyparpo;}, der von Teles bei Stobaios Serm. XCVIII, 72 neben 
dem TcaiSoTptpTję, ypappaToStSaczaZo?, appovtxó; angefiihrt wird 3 * 5), sollte 
das Auge an den Umriss schoner und sittlicher Formen fCtoa, Aristot.) 
gewohnen und zum Verstandniss der Plastik anleiten, auch den ethischen 
Grundton der Malcrei in Darstellung idealer Charaktcre sichern.

1) Aristot. Polit. VIII, 2 extr. fap oumat SiayrofTp etvai riuv śleufta- 
p <» v, ev raur?) Tarrouoi zrX.

2) Uising, a. a. O. S. 131.
3) Warum wir hier „Zeichenlehrer“ und nicht mit Andern „Zeichnenlehrer“, 

ebenso „Rechenmeister“ gebrauchen, dariiber vergleiche man allenfalls Jak Grimm, 
Kleine Schriften, Berlin 1864, Bd. I, S. 329, „weil unsere Sprache nirgends in einer 
Zusammensetzung den baaren Inflnitiv aufnehmen darf“.

4) Vergl. Nachweis bei Bernhardy, Griech. Litt. I, S. 74, 2. Bearb.
5) Vergl. noch besonders das bezeichnende Rasonnement iiber den Gegenstand 

bei De Pauw, Recherches philos. sur le Grecs, Tom. I, p. 112 : quoiqu’il en soit de 
1’influence des causes particulieres, aucun sens n’etoit plus perfectionne dans les Grecs 
en generał que celui de la vue. Et c’est a cet arantage qu’on doit en partie attribuer 
les etonnans progres qu’ils flrent dans tous les arts qui dependent immediate- 
ment du dessein; tandis que les Egyptiens, qui avoient les yeux foibles, n’ y pu- 
rent meme atteindre a la mediocrite. p. 218 les Athehiens ne derinront la premiero 
nation du monde que par l’excellence de leurs lois et la forte de leur education, 
dont le plan generał fut porte a son dernier degró de perfection que vers l'an 346 
avant notre Ere, lorsqu’on ajouta la diagraphie, ou l’etude du dessein. Tom. 
II, p. 100: il n’est pas surprenaut que tant d’etats libres, dont la plupart cultivoient 
les arts, et oiile dessein faisoit part de 1'education publique, ayant vu 
naitre tant de grands statuaires et tant de grands pelntres etc.

Darum galt auch die Cwypacpta geradezu ais Voriibung zu mehreren 
Kiinsten4) und vcrdankte diese Geltung ais Bildungsmittel der da- 
maligen Kunstcntwickclung, sowie dcm Bediirfnisse der hohen Cultur 
jener Zeiten5).



So bildeto man sich in den Zeiten des Wohlstandes durch 
Zeichnen bis zu einem gcwissen Grade zum Kunstkenncr heran, um 
spater selbst die Kunstgegenstande und Schmucksachen, mit denen 
man seine Hauslichkeit zierte, aus Bronce, Silber, Marmor u. s. w. 
besser wiirdigen zu konnen. Natiirlich anderte sich mit dem Ver- 
schwinden des Wohlstandes der besseren Zeit auch die obigc Auf
fassung, weiche zuerst Aristoteles fiir dieses Bildungsmittel geltcnd 
gemacht hatte. Die echte Kunst ward in Folgę derPracht und Prunk- 
sucht verdrangt und man fing an lediglich zur Befriedigung der Eitcl- 
keit und zur Schaustellung des Reichthums Kunstwerke zu sammeln. 
Aus der Art und Weise, wie sich in der Kaiserzeit einzelne Manner 
gegen die Zulassung der bildenden Kiinste und damit auch des 
Zeichnens in den Kreis der Lehrgegenstande formlich sperren, mochte 
man fast den Schluss ziehen, dass spater das Zeichnen seinen Platz 
im Unterricht nicht gerade rcgelmassig zu bchaupten yermochte1).

1) Seneca Ep. 88, 18 non enim adducor, ut in numerum liberalium artium 
pictores recipiaru, non magis quam statuarios aut marmorarios aut ceteros 
luiuriae ministros. Dieser Stimme gegeniiber terweist Stark zu K. Fr. Hermann's 
Griech. Privatalterth. § 50, Anm. IG auf Galen. Protrept. 3 ep-pat^o rś/wję ditasq« 
('Eppqv), und Mart. Capell. de nuptiis philol. 1, 36 celebrat (Mercurius) mirabile prae- 
stigium elegantiamąue pingendi, cum vivos etiam vultus aeris aut marmoris signifex 
animator inspirat, woraus aber wenig oder nichts fiir die Wertbschatzung gerade des 
Zeichnens in den spateren Zeiten geschlossen werden kann.

2j Ypdęieej, ęurppatpetz, aztappa^sTv. H. Steph. Thes. s. v. Ypatpatv, describere, 
lineam ducere, item pingere. Po!lux VII, 126 zat p.qv zal ppa<ptzq teyvq pta r<6v ev 
zóapoi tt/wJz. ó 5e tepmję fpatfeuj ypatptzóę, zai tó epyoz fpatpttz zat tó enlppqpa -fpa- 
tptzuij. alka zal Curppacpia zal C«>Ypdcpoę zal Coi-fpatpet^ zal Cula irote'v zrl. Ibid. 127 
tjeati zat aztafpaętan siirei? tó irpdypa zrl.

3) Biittiger ebenda S. 145, Anm, und iiber die Vieldeutigkeit des Wortes ypa^at 
ebenda S. 148,

Das Zeichnen2} gcschah auf zubereiteten Tafeln von Buchs- 
holz (in buxo, Plin. 1. c.) mit dcm Griffel oder einem Pinsel. Wegcn 
C<nov vcrgl. auch Bottiger, Idccn zur Archaologie der Malerei S. 139, 
Anm. Das cinfache ypdp.p.a selbst steht mitunter auch fiir Cwypatp^pa, 
Bild, Portrait; ebenda S. 143 fiir ypatptz^ wird auch ypaęię gesagt, 
■welches Wort bald das Instrument, womit gezeichnet und gcmalt 
wird, den Pinsel (uitoypatptę), den Griffel, bald den Schrcibgriffel zum 
Schreiben auf Wachstafeln (S. 303 ff.), bald auch, besonders bei romi- 
schen Schriftstellern, die Zeichnungskunst selbst, die Graphik, bc- 
zeichnet3). Dass man iibrigens die gewohnlichen Schreibwachstafeln 
auch zum Zeichnen gelegentlich benutzte, ergibt sich schon aus den 
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Angaben boi Wattenbach a. a. O. S. 49. Dass jedoch die Gegen
stande gewohnlich in ihrer natiirlichen Grbsse und ohne alle Reduction 
dargestellt worden waren, wie De Pauw meint, lasst sich nicht sicher 
nachweisenA), auch abgesehen von den schwcren Bedcnken iiber die 
Praxis des Unterrichts, die einer solchen Ansicht entgcgenstehen. 
Dariiber kann ubrigens heutzutage kein Zweifel mehr obwalten, dass 
in allen Zeichnungen der Alten ein gewisses Uebergewicht dem Pla- 
stischen zufallt, nicht dem Malcriscben, dass also durchgehends die 
Form iiber die Lichtwirkung herrschte. Mit dieser Behandlung scharfcr 
Formen in klarer Belcuchtung und ohne den Farbenschmclz moderner 
Malerci hangt dann auch das bekannte Verfahren zusammen, die Far- 
ben alle flach und unmotivirt neben einander zu setzen, mosaikartig; 
oder auch in Sehattenrissen (aztaypatptat) und blossen Zeichnungen, 
ohne Perspcktive und allzu grosse Verkiirzungen, plastische Figuren 
hinzustcllen. Wenn man iibrigens aus dem Vorherrschen der geo- 
metrischen Zeichnung gegenuber der perspektivischen schliessen zu 
diirfen glaubte, dass dic Alten uberhaupt die Regeln der Linearpcr- 
spektive nicht gekannt hatten, so war das cin Irrthum, veranlasst 
durch dic Betrachtung der gewbhnlichen Leistungen der Zimmermalcrei 
und Dekorationsarbeit* 2). Beilaufig bemerkt, erklart sich aus dem an- 
gedeuteten Verhaltniss der Malerei zur Zeichnung auch eine gewisse 
Schwerflilligkeit in der Benennung der Sache, wie wenn bei den 
Griechen die Malerei mit ypatpiz^ Cwypatpia bezeichnet wurde.

<) De Pauw, Tome I, p. 220 les Athóniens, qui apprenoient a dessiner sur des 
tables de buis, y copioient le corps humain dans sa grandeur naturelle et dans ses 
veritables dimensions, sans le reduire, de faęon, que leur mdthode avoit une 
supóriorite decidee sur celle des modernes, qui fluissent par ou les Grecs com- 
menęoient.

2) Vergl. die Erklarer zu Vitruv. I, 2, 3 iiber orthographfa (geometrische) uud 
scenographia (perspektivische Zeichnung).

3) V. H. III, 28 rjays'/ aótóv (ó 2<ozpar/]t róv ’AXxi(3td8>pi) eę rwa tqę itóktiuC 
r o ii o v, evda a v e z e i t o ir i v a z i o v e y o v f 5; { itepto8ov, zai itpoaetaje t«j AkztjJtdSij 
njv 'Arrizrp maufl’ dvaCł)Tetv.

Was nun das Zeichnen ais Unterrichtsmittel anbelangt, so darf 
aus einer bekannten Erzablung bei Ailianos allerdings geschlossen 
werden, dass bereits im Zeitalter des Sokrates in Athen diirftige Land- 
karten, d. b. Zeichnungen der allgemeinsten Umrisse von Land und 
Mcer, vorhanden waren; allein dass dieselben schon damals in den Schu
len benutzt worden waren, lasst sich nicht erweisen3). Geograpbische 
Tafeln oder Landkarten wurden haufig in grossem Massstabe und mit 
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malerischer Ausstattung in Siiulenliallen angebracht1) und sind in 
dieser Beziehung nur im allgcmeinsten Sinne, gleich den popularen 
Weisungen oder Bcschreibungen von Fliissen, Landesgrcnzen, Zollver- 
haltnissen u. dgl., die bei uns bis in die neuesten Zeiten sich erhalten 
haben, ais Mittel fUr Volksbildung zu bezeichnen.

1) Mannert, Introd. ad Tabul. Peuting. p. 6 są. Eumenius pro instaur. schol. 
c. 20, p. 225 ed. Arntzen,

2) Nachweis bei Bottiger, ebenda S. 143. TI. Steph, Tbes. s. v. pa';oYpap.paToę, 
ó, Ą und po\óypapp.o{, ó, rj, ąuasi delineatus tantum.

Alle Zeichnung fSngt iiberall an mit den ersten Linearversuchcn, 
einen Schatten auf einer Flachę zu umschreibcn. Man nennt dieses 
Umzeichnen des Schattens aztaypatpew, adumbrare, einen Schattenriss 
geben. Eine andere Bedeutung der aztaypatpia unterscheidet Bottiger, 
Idcen zur Arcbaologic der Malerei S. 137, Anm. 1; offenbar mcint 
Cr die vorhin S. 347 erwahnte człpoypatpta in pcrspektivischen Ge- 
malden. Die artigen Marchen von der Entstehung der ersten Zeich
nung werden ebenfalls bei Bottiger S. 136 erwahnt, Fiir die Hellenen 
cliarakteristisch ist aber auch eine Anzabl Bcnennungen von Altmei- 
stern in der Skiagraphie, die augenschcinlich von dem Betrieb dieser 
Kunst selbst entlehnt sind, wie Eugrammos d. i. der geschickte Zeich- 
ner, Eucheir d. i. der treffliche Bildner, Telephanes d. i. der von 
weitem Schimmernde, ferner Daidalos, Cheirisophos u. a. Vergl. bei 
Bottiger ebenda S. 138, Anm., woselbst weiterhin S. 140 ff. sechs 
Abstufungen des Linearumrisscs unterschieden werden, angefangen 
von den ersten Versuchen der Kinder oder der Wilden, Bezcichnung 
der Gegenstande durch einzelne rohe Linien und Umrisse, Ausfiillung 
des Umrisses durch eine schwarze oder andere Farbę (Silhouette), 
bis zu dessen Illuminirung durch verschiedene Farben oder zu Schraf- 
firungen, Monochromen u. s. w. Die Linien oder Umrisse hiessen in 
der Kunstsprache Monogramme, Ttz p.oyo^pap.pa, linea.nenia2).

Verschiedene Operationen des Zeichnens ziihlt auf Pollux VII, 
128 sq., iiber welche sich Bottiger a. a. O. S. 146 in folgender Weise 
aussert: Erstlcrnte man frei eine Linie ziehen, ypappp; ślzuaai, dann 
einen Contour anlegen, axtdv Jiwrujuńaaa&a'., adumbrare, dann bestimmt 
umgrenzen, oztdv itepąpd<paa&at, lineamenta ducere. Nun wird die 
Linie eingezeichnet, aztdv unoypdtpaa&at. Am gewóhnlichsten ist das 
Wort uKoypa<psiv in der Bedeutung des Vorzeiehnens, wenn man 
dcm Andern etwas vorbildct. Daher das bekannte óitoypdtpet’/ ś/jtióaę, 
einem Hoflnungen vonnalen, eine Lieblingsphrasc des Polybios. Letz- 
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teres konnte aber auch von Farben hergenommcn sein; doch ist ais 
die urspriingliche Bedeutung der Worte uTtoYpatprj und uitorypa<pstv, die 
von der blossen Linearzeicbnung anzunehmen, ganz so wic bei dem 
lateinischen adumbrare. (Belegstellen aus Platon ebenda S. 147.) 
Dass Kapiypatpso die Bedeutung von umgrenzen, endigen hat, kommt 
gleichfalls von den Umrissen der Figuren in der Linearzeichnung ber1).

Darstellungen von zeicbnenden Knaben oder Jiinglingen finden 
sich auf dem antiken Wandgerniilde, das Otto Jahn in den Abhand- 
lungen der sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig, 
Bd. V, 1870, S. 296 f. beschrieben bat. Nach dcm Urtheile Bottiger's 
a. a. O. S. 147 ergibt sich aus verscbiedenen Winken der Alten der 
Schluss, dass ihr Unterricht im Zeichnen weit griindlicher und strcngcr 
war ais bei uns. Die Schuler des Pamphilos mussten zehn Jahre bei 
ihm aushalten. Auf einer ersten Stufe des Unterrichts wurde 
die Festigkcit der Hand und des Strichs angestrebt, indem die 
Lehrlinge auf Wachs taf el n zeichneten, ihre Umrisse in den Wachs- 
iiberzug radirten. Der Griffel war stilus fiir’s Schreiben und Stichel 
(poinęon) fiir’s Zeichnen (Bottiger ebenda S. 147). Auf der zweiten 
Stufe Jibte man Feinheit der Striche durch feine Umrisse auf 
geglatteten Buchsbaumtafeln; auf der dritten Leichtigkeit und 
Freiheit. „Der Griffel wurde weggelegt und sogleich der Pinsel 
genommen und mit ihm auf weisse Tafeln schwarze und rothe, auf 
schwarze Tafeln weisse Skizzen aufgetragen® 2).

Ignarra stellte die Behauptung auf in seinem Commentarius de 
palacstra Neapolitana p. 134, dass dic Epheben zugleich in den Pa- 
lastren und Gymnasien Zeichenunterricht genossen hatten; das Zeich
nen sei bei den Hellenen durch dic Gymnastik machtig gefordert 
worden, mit dem Verfall der letztcren unter den Romern und spater 
durch den Einfluss des Christenthums ware auch das Zeichnen ver- 
nachlassigt worden. Indessen aus der bekannten Erzahlung von 
Zeuxis in Kroton, weiche Ignarra aus Cicero de invent. II princ. 
anfiihrt, lasst sich jene Ansicht keineswegs beweisen. Gewisse Nach-

f) Cf. Forcellin. s. v. adumbratio, sziaypatpia, rudis et imperfecta rei de- 
scriptio aut imago; s. v. adumbrare, primum enim pictores lineamenta ducuut fu- 
turae imaginis (quod tpoypacfia dicitur), deinde inducunt colores, quibus addunt umbras, 
et sic pauio espressiorem speciem eshibent, non tamen perfectam. Ibid. s. v. deli- 
neatio, designatio, descriptio, Siaypacp^, urroruTtujaię, signum, forma, figura;
delineare, Sta^pacpst?, designare, ruditer depingere.

2) Bottiger, ebenda iiber łtwazct, tabulae, ęeaat, syyapa^at u. s. f. S. 152 iiber 
XeuzoYpa<peiv.
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theile ubrigens, welche das Zeichnen auf geglattctcn Buchsholztafcln 
mit sich bringen musste, scheinen nach dem Urthcil Blilliger's S. 151 
die Alten selbst im Elcmcntaruntcrricbt nicht gerade fiir einen Folder 
gehaltcn zu haben. „Aus allem gcht ziemlich deutlich hervor, dass 
es hier besonders auf die Feinheit und Zartheit der Striche ankam, 
die auf einer so glatten Oberflache vielleicbt am besten gelingcn 
konnten“ *).

1) Man rergleiche endlich noch die Untersuchung Bottiger's S. 153 ff. iiber den 
rathselhaften, vielfach gedeuteten Ausspruch des grossen Kiinstlers Apelles: Nulla dies 
sine linea.

2J So nach IIalm's Ausgabe; Andere lesen statt des letzteren den Namen Ari- 
stoienos.

§ 12.

Der Musikunterricht
im Allgemeinen.

Von den Gegcnstanden des musischcn Unterrichts, welche den 
Inbalt des zweiten Theils unserer Darstellung ausmachen, sind nun- 
mehr noch die Musik und die Or eh es tik einer allgemeinen Wiir- 
digung in Hinsicht auf den Elementarunterricht zu unterstellen. Der 
Unterricht in der Musik bcgann, allem Anscheinc nach, in der Regcl 
etwas spater ais der Lese- und Schreibunterricht. Urspriinglich gab 
cs, in den einfacberen Lebcnsvcrhaltnissen der alteren Periode, nur 
einen Lehrer fur den grammatischen (ypappaTtz7]', vcrgl. S. 255) 
und musikalischen (pGoatzrj) Unterricht zugleich. Wie schon bemerkt 
wurde, bezeichnete darum der Ausdruck pooT.zij nicht selten den 
ganzen Kreis des wissenschaftlichcn Unterrichts, der den attiseben 
Blirgersbhnen gewohnlich vollstandig zu Theil wurde und wovon die 
ypappaTa die ersten Elcmentc ausmachtcn. Es werden also die ypap- 
pata selbst ais ein Theil der pooaizr; aufgcfasst (vcrgl. S. 7. 72) und 
dies mitunter noch in spaterer Zeit, ais lange nicht mehr derselbo 
Lehrer, der mit dcm ABC begonnen hatte, den Vorgeschrittenen 
auch Unterricht in der Tonkunst ertheilte.

So berichtet Quintilian I, 10, 17: Grammatik und Musik waren 
einst vcreinigt (iunctae). Wenigstens glaubten Archytas und Euenos1 2),
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dass zur Musik auch die Grammatik gehore, und dass sie in beiden 
Lehrer waren (utriusque rei praeceptores fuisse), zeigt sowohl Sophron 
(der zwar nur ein Mimcnschreiber war, aber von Platon mit solchem 
Beifall gelcsen wurde, dass er die Biicher desselben bei seinem Tode 
unter dem Kopfe liegen gehabt haben soli) ais auch Eupolis, bei wel- 
chem Prodamos in der Musik und im Lesen Unterricht gibt; und 
Marikas, welcher Hyperbolos ist, gesteht, dass er ausser dem Lesen 
von der Musik nichts wissc (nihil se ex musico scire nisi litteras). 
Aristophanes legt an mehr ais einer Stelle dar, dass man in alten 
Zeiten die Knaben so unterwiesen habe’)•

Nach dieser Auffassung werden im antikcn Erziehungswesen 
wiederholt die pouaizot den ypappartzot mindestens gleichgcstellt* 2). 
Von Platon wird sogar einmal ais Uebung des Gesanges die Musik 
fiir identisch genommcn mit der TtatSeta iiberhaupt3). Wer weiss 
nicht, sagt in demselben Sinne Quintilian I, 10, 9 ff, dass die Musik 
schon in den iiltesten Zeiten nicht nur mit grossem Eifer bctriebcn 
worden ist, sondern auch in solcher Verehrung gcstanden hat, dass 
Orpheus und Linos, um von Andern nicht zu reden, zugleich fiir 
Musiker, Sehcr und Weise gehaltcn wurden. Von beiden wird der 
Nachwelt erzahlt, dass sie von den Gbttern abgestammt, von dem 
einen aber, weil er selbst rohe und wilde Gemiither zur Bcwundcrung 
hinriss und bezahmte, dass ihm nicht nur wilde Thicre sondern sogar 
Steine und Baume gefolgt seien. Daher sagt Timagenes (unter Augu- 
stus in Rom), die Musik sei von allen wissenschaftlichenBestrebungen 
(omnium in litteris studiorum) die alteste, und dic beriihmtesten Dich
ter bezeugen es................ Niemand zweifelt, dass die durch 'ihre

‘) Yergl. Ritter Vs. 188 f. Wolken Vs. 966 ff.
*} Yergl. oben S. 321 in der Stelle aus Strabon; Clautn p. 34; A. Cramer, 

p. 20; Welcker, S. 378.
3) Sympos. p. 187, D yp<upevov óp&ffic rotę iteiton)pivoię ptXesl te xat pirpotę, o 

81) itatSeia ixXq&q xtX. Vergl. auch Cic. Tuscul. disp. I, 2, 4 summam eruditio- 
nem Graeci sitam censebant in nervorum vocumquo cantibus. Igitur et Epaminondas, 
princeps, meo iudicio, Graeciae, fldibus praeclare cecinisse dicitur, Themistoclesąue ali- 
quot antę annis, quum in epulis recusasset lyram, habitus est indoctior. Ergo in 
Graecia niusici floruerunt, discebantquo id omnes; nec qui nesciebat satis ezeultus 
doctrina putabatur.

Weisheit beriihmten Manner eifrige Musiker (studiosi musices) waren, 
da Pythagoras und seine Nachfolger die ohne Zweifel aus dem Alter- 
thum iiberkommene Meinung verbreitet haben, die Weit selbst sei 
nach dem Gesetze geordnet, das nachher die Leier nachgeahmt habe. 
Und nicht zufrieden mit jener Uebereinstimmung des Unahnlichen,
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welche sie Harmonie ucnnen, haben sie diescn Bewegungen auch Tonę 
(sonum) beigelegt. So kann Platon sowohl in einigen andern Dia- 
logen ais auch besonders im Timaios gar nicht einmal verstanden 
(intellegi) werden, ausser von denen, die auch dicsen Theil der Wis- 
senschaft mit Genauigkeit erfasst haben. Was rede ich von den Phi
losophen, dereń Quelle, Sokrates selbst, noch in seinem Greisenalter, 
ohne sich dessen zu schamen, sich auf der Lyra unterrichten liess 
(oben S. 70). Die grossten Feldherrn haben, wie iiberliefert ist, ein 
Saiteninstrument gespielt oder die Flotę geblasen, und die Heere der 
Lakedamonier wurden durch musikalische Weisen (musicis modis) ent- 
flammt. Was bewirken denn in unseren Lcgioncn die Ilbrner und 
Trompeten anderes? Um so viel ais ihr Klang gewaltiger ist, iiber- 
trifft der romische Kricgsruhm den der iibrigen Volker.

Auch Aristoteles bebandelt die Musik vor der Grammatik, wie- 
wobl im Leben der Hellenen die umgekchrte Ordnung bestand. Die 
zwei grossten Denker des Alterthums haben solchergestalt in ihren 
Grundlinien zu einer Staatserziehungswisscnschaft in der Tonkunst 
ein Mittel anerkannt, dessen Wirksamkeit die aller iibrigen iibertreffe ł). 
Noch im zweiten Jahrhundert n. Chr. aber wird bei Lukianos unter 
den Unterrichtsgegenstanden an crster Stelle die Musik genannt2).

Nach der gesammten Uebcrlieferung steht unzweifelhaft fest, dass 
die Hellenen in der Tonkunst ein hochst wichtiges und wesentliches 
Bildungsmittel erkannt haben, und nicht etwa nur eine angenehme 
Unterhaltung fiir die Stunden der Erholung des Menschen. Fiir so 
wichtig hielt Sokrates dieses Bildungsmittel, dass er, wie bereits an- 
gedeutet wurde, noch im spateren Alter beim Lyraspieler Konnos 
Unterricht nahm und zum Kitharspieler Lampros in die Schule ging, 
weil er der Ansicht war, es sei besser, die Musik spitt ais gar nicht 
gelernt zu haben3). An der mehrerwiihnten, auch fiir die Kenntniss 
der Lehrmethode bedeutsamen Stelle des Platonischen Protagoras c. 
15, p. 326, B heisst es, nachdcm zuerst der Lescunterricht genannt

*) Vergl. die ausfiibrliche Zusammensteilung bei Kapp, Platon’s Erziehungslehre 
S. 98 — 126, und Kapp, Aristoteles’ Staatspiidagogik S. 144 ff.

2) Lukian. Anach. 21 pev toivuv cpJ/ijY pouaizij ró npiutoo zai apiftpł]- 
Ttzrj dvappt'm£op.ev zai fpaipaaSai zai ropnie aura eiriXeęaa9at óiJaa opev.

3) Cic. Epp. ad fam. IX, 22 Socratem fldibus docuit nobilissimus fldicen. k 
Connus rocitatus est sqq. Liban. III, p. 382 Rusk. rju Se Xeyr;t ei{ rat tpuyaę zaraSJeaUat 
iiouatzqv, ezeivł]v Xefeię, eXap.[3avov eę zi&apiarou (iaSICoweę ol veot, napa Kówoo ióvree, 
napa Aapitpov cpoiru>vree, itXel«> CTrouSrpi roórip (ser. rouroię) uepooreę r, naXaiarpai; za! 
ypappaaw, q, et ftoulei, rqv t’aqv ypóv<p zai nóv<u zai pa&qoet zró>pevot ró pouaizije aya-

zrX.
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ist: Wenn die Knaben das Kitbarspiel erlernen, werden sie zugleich 
mit den Liedern gutcr lyrischer Dichter bekannt, miissen ihre Stimme 
dem Saitenspiel anpassen und die Melodien sich einpragen. Dadurch 
gewohnen sie sich aber an rechtes Maass und schone Ordnung, und 
werden gcschickter in Worten und Werken (eupobgorspot zal suappo- 
aTOtepot). Denn das ganzc Leben des Menschen bedarf des Gleich- 
maasses und der harmonischen Stimmung *).  Es lag darum bei den 
Griechen im musikalischen Untcrrichte schon auf der elementaren 
Stufe ein so hoher Werth, weil dic Knaben dadurch friihzeitig mit 
den besten Werken der lyrischen Poesie bekannt wurden; 
wie denn auch die Fertigkeit im Gebrauch eines Instruments nur zu 
dem Zwecke geiibt wurde die dichterischen Erzeugnisse mit passender 
musikalischcr Begleitung vortragen zu konnen. Deshalb lernten dic 
Knaben die Lyra spielen, die zur Begleitung des Gesanges vorzugs- 
weise geeignet war, oder allenfalls die kunstreichere Kithara.

*j eupuSplat te zal suapposrlaę, cf. Cic. dc ofl. I, 40, 145 ut in fidibus aut in 
tibiis, quamvis paullum discrepent, tamen id a sciente auimadverti solet: sic videndum 
est in -vita, ne forte quid discrepet; vel multo etiam magis, quo maior ot melin r 
actiouum q u a m sonorum conceutus est.

2) Piat, de rep. II, p. 376, E esrt itou rj pL en i aópaet (naiSela) 7upva- 
snz/j, <] o enl pouatzrj.

4) dvtiarpo<poę rijc Yupvaattz^{, Piat, de rep. p. 521, I).
Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht).

Wie schon im ersten Band unserer Darstellung auscinandergesetzt 
wurde, bildete bei den Hellenen die musische oder allgemein geistige 
Bildung neben der gymnastischen die Ilauptaufgabe der Erziehung2). 
Die Gymnastik gab sich mit etwas werdendem und vcrganglichem, dem 
Kbrper ab; dic Musenkunst aber, weiche mit jener parallel geht3), 
hatte den sittlichen Charakter zu bilden. Von den Musen, den 
Gottinnen alles dessen, was gegeniiber der Miih’ und Noth des Lebens 
Heiterkeit und Scbbnheit des Lebens gewahrt, ist die musische Bil
dung benannt. Auch umfasste sie dic Grammatik und spater sogar 
Graphik und uberhaupt jeden wissenschaftlichen Betrieb oder Unter
richt, der sich auf die Seele vorzugsweise bezieht. Wie die Gymnastik 
den Leib, sollten dic musischen Uebungen die Seele bilden und har- 
monisch ausgestalten. Obenan in der musischen Erziehung stand die 
Musik, ais eine wahre Gymnastik nicht bios des Gehores und der 
Stimme, sondern auch des Geistes selbst und uberhaupt ais Grund- 
legung alles reingeistigen Lebens. Da die Musik mit Hiilfe des Zeit- 
maasses und des Wohlklanges am meisten eindringt in das Innere der 
Seele und diese am kraftigsten ergreift, so galt sie im Verein mit 
Poesie ais vortreffiiche 'J/r/aYojfta und ais Mittel zur etfyu/ta. Un- 

23
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musikalisch und ungymnastisch aber galt den Hellenen ais Bezeichnung 
der Uncultur und Unfreiheit und einer verachtlichen Unterwiirfigkcit <). 
Musik war also den Hellenen mehr ais blosse Tonkunst, sie war die 
gesammte Biidung des Geistes, auch nicht mit dem Inbegriff des 
Wissens, sondern im besten Sinne des moderncn Humanitatsbegriffes 
die Mutter aller Tugcnden, die Schópferin jeglicher Ordnung, die das 
ganze Leben des Menschen mit ihrer Harmonie beschwingt und bc- 
seligt. Ja, sie nannten die Musik selbst Philosophie, wie Sokrates 
hinwiederum die Philosophie ais die Vollendung der Musik bezeichnete1 2).

1) Vergl. Jager, Die Gymnastik der Hellenen, 8. 226; Jacobs, Verm. Sehr. III, 
S. 262 ff.; Limburg-Brouwer, III, p. 23.

2) Aristot. Polit, VIII, 4 — 7; Jacobs, a. a. O. S. 26; Dupanloup, III, p. 2.
3) M. Duncker, Gesch. der Griechen II, S. 246.
4) Schumann, Griech. Alt. I, S. 520.

Bei einer solchen Auffassung lief die hellenische Musik die langste 
Zeit nicht Gcfahr, aller Begleitung der Worte ledig „in cin unbe- 
stimmtes Spiel erschlaffenden Reizes verwandelt zu werden/ Die 
ethische Wirksamkeit ward nicht aufgehoben durch jenes Uebermaass 
von Kunstlichkeit, wonach die Musik unseres Zeitalters strebt und dereń 
Bewunderung entweder im Anstaunen und Beklatschen der besicgten 
Schwierigkeiten sich yerliert oder doch bei einer fiir die sittliche Bil- 
dung grossentheils unfruchtbaren, wenn nicht geradezu verderblich 
wirkenden augenblicklichcn Begeisterung ihr Ende findet. Es war 
nicht darauf abgcsehen, „die Knaben zu Virtuosen im Gcsang 
und Kitharaspiel zu erziehen; die musikalische Biidung sollte die 
ethisch-religiose unterstiitzen, die musikalische Fertigkeit sollte nur 
soweit entwickelt werden, dass einst der Jiingling und Mann in den 
Choren mitsingen, dass er Tiscblieder anmuthig vortragen und cin 
Lied mit der Kithara begleiten konne®3 4). „Eine wortlose Musik, ein 
blosses Spiel mit Tonen drangte sich erst spater vor, ais man nur auf 
Olirenkitzel und mannigfaltige, aber unklare und vorworrene Gefiihls- 
erregungen ausging® *).

Gerade diese hohe Werthschatzung der Musik scheint iibrigens 
eine erhebliche Vcrschiedenheit in die Unterriehtsverhaltnissc der grie
chischen Staaten gebracht und insbesondere jenes Gleichgewicht unter 
den Elementen der Biidung, welches uns in den athenischen Gepflogen- 
heiten begegnet, anderswo merklich gestort zu haben. Freilich sind 
wir iiber derartige Unterscbiede und Modificationen nicht hinlanglich 
unterrichtet; doch wissen wir unter anderm ganz sicher, dass z. B. 
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in Sparta, bei der dortigen Meilighaltung der Musik, die ypappara 
jederzeit nur eine hochst diirftige Geltung hatten, ganz im Geiste der 
Lykurgischen Staatsverfassung 1J. „Es ward strenge darauf geachtet, 
dass die Musik den Charakter treu bewahre, welcher der dorisehen 
Weise eigenthiimlich war und der die Seele durch den Ausdruck ein- 
facher Ilarmonien und mannlich wiirdiger Rhythmen in die entsprechende 
Ilaltung und Stimmung versetzen sollte. Neuerungcn und eigentliche 
Kiinsteleien wurden daher mit Misstrauen angesehen und oft auf sehr 
barsche Weise zuriickgewiesen" 1 2). Ebenso crfreute sich die Musik in 
Arkadicn einer besonderen Pflege. Von der friihesten Jugend an 
lernten daselbst die Kinder singen, und bis zu ihrem dreissigsten Jahre 
mussten sie sich an den musikalischen Uebungen betheiligen. Eines 
gab es, wovon ein Arkader nicht gestehen durfte, dass er es nicht 
verstehe, den Gesang namlich. Die Kynaither dagegen, ein arkadi. 
scher Stamm, sollcn nach Ansicht unserer Berichterstatter durch ihre 
Missachtung dieser Kunst allmalig ganzlich verwildert sein3). Erst 
werden die Knaben gewohnt, berichtet Polybios, nach den hergebrach- 
ten Weisen Hymnen und Paeane zu singen, womit sie nach Vater- 
brauch die heimischen Gotter und Helden vcrehren; nachher lernen 
sie die kunstlicheren Weisen der Sanger Timotheos und Philoxenos 
und fiihren jahrlich unter Flótenspiel Festchore auf, wobei die Kinder 
jugendliche Kampfe darstellen, die Jiinglinge aber nach Art der Miinner 
Schlachtbilder auffiihren. Bei den gemeinsamen Mahlen ergetzen sie 
sich durch Wechselgesang, wie die Lieder ihnen von der augenblick- 
lichen Begeisterung eingegeben werden; denn sie bedienen sich nicht 
fremder Dichtung. Ist Einer auch in den iibrigen Zweigcn des geisti- 
gen Lebens unbewandert, so gilt dies fiir keine Schande, wohl aber 
wenn Einer nicht singen will oder nicht kann. Ihre Uebungen halten 
die Jiinglinge unter Flotenmusik und jahrlich fiihren sie aufTheatern 
grosse Festtanzc auf; gemeinsame Opfer und Chore von beiden Ge- 
schlechtern finden hiebei statt, indem man durch all diese Einrichtungen 
den rauhen ungeschlachten Gebirgscharakter lindern und bilden will. 
Die Kynaither, weiche ihren Yatern untreu die Musik vernachlassigten, 

1) Ueber das Missverstandniss bei Ailianos V. II. XII, 50 AazeSaipóyiot 
arteipuic efyov’ epske yap auroię yupyaaiwy zai oitX<uv, yergl. Bernhardy, Gr. Litterat. I, 
S. 55 der 2. Bearbeit. Ausserdem Plutarch. Inst. Lac. 2.

2J Schomann, I, 268.

3) Aristot. Staatspadagogik von Kapp S. 177, Anm. Polyb. IV, 20, 7 bei Athe- 
naios XIV, 22, p. 626, B; ebenda E iiber die Kinaither. Vergl. auch De Pauw, Recherch, 
philosoph. sur les Grecs I, 11 ; II, 121. 135 iiber Musik bei zuruckgebliebenen V<ilkcrn, 

23*
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verwilderten ganzlich und verfielcn in solche Lasterhaftigkeit, dass sie 
von ganz Hellas verachtet wurden und man die Stiidte feierlich rcinigte, 
wenn ihre Gesandten sie betreten hatten. Auch von den Doriern in 
Sicilien wird nachgewicsen, dass sie gleich den Kynaithcrn entartet 
waren, nachdem sie die altdorische Musik aufgcgeben hatten.

Aber diesen ihren harmonisch bildenden Eintluss iibte die Musik 
auf der Grundlage und mit dem Geiste der Gymnastik. Das yupvtzóv 
und das pouotzdv wirken auf einander ais zwei gleichberechtigte Bil- 
dungsweisen; schon in der Sprache wird in dieser Hinsicbt eine tie- 
fere Fassung des Verhaltnisses von Leib und Seele geboten (vergl. 
unsern Nachweis fiir den Sprachgebrauch bei Hermann-Stark, Grieeh. 
Privataltcrth. § 35, 2, S. 280). Selbst die Namen der Lehrer sind 
charaktcristisch z. B. awtppowam', die zur Besonnenheit und Massigung 
(awtppoauwj anweisen, und zoapijtat, solche dio ais Ordncr und Sebmii- 
cker den aussern Anstand (euzoopta) wahren '). Das musische Element 
gewalirte dem Thierischen der Gymnastik, einer rohen Turnerei, den 
sanfteren Riickhalt, und umgekehrt vcrlieh das gymnische dem ersteren 
Kornigkeit, bewahrte vor falscber Sentimentalitat und blieb eine fort- 
wahrende Mahnung an das Conkrete und Wirkliche. Wie sehr aber 
auch das gesammte Alterthum dieses wichtigen Ausgleiches sich be- 
wusst war, ist noch aus der spatesten Periode zu ersehen2). Der 
Arzt war nach solcher Auffassung nur der Ausbesserer, dic Gymnastik 
aber der Sćhmied der Gesundbeit. „Ware ein hellenischer Jiingling 
durch fortwahrende Uebung stiirker geworden ais ein Stier, wahr- 
haftiger ais die Gottheit und weiscr ais der gclehrteste agyptische 
Priester, so wurden wir ihn dennoch nur mit Achselzucken anblickcn, 
wenn ihm dasjenige fehlte, was ihm nur durch friihes Beispiel und 
sorgfaltige Pflege der mit der Gymnastik vcreinten Musik gegeben 
werden kann: Anmut und Ebcnmaass!“ (Gr. Evers).

Freilich vermochte die Musik nur im gymnastischen Sparta ihren 
reinen und wahren Charakter auf die Dauer zu behaupten. Bei den 
Spartanern war sie eben mehr ais irgendwo anders ein fiir den Staat 
hochwichtiger Gegenstand, der bei bflfcntlichcn Festen wie im Kricgs- 
leben bedeutsam eingriff, auf dem Sitte und geistige Bildung ruble

*) Vergl. bei SMmann, Grieeh. Alterth. I, 312 iiber die kretisohen Kóoptoi — 
Ordner.

J) Cf. Boetii opp. ed. Mir/ne, p. 1169, C unde Plato praecipit minime oportere 
pueros ad omnes modos erudiri, sed potius ad valentes ac simplices .... quod Lace- 
daemonii niaaima ope serrarere, dum apnd eos Taletas Cretensis Gortinius magno pretio 
accitus pueros disciplina musicae artis imbiieret. 
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und der dcshalb, wegen des innigcn Zusammenhanges mit der Er
ziehung und dem offentlichen Leben, einer genauen Aufsicht und 1’flege 
von staatswcgen genoss *)•  Schon hieraus allein lasst sich auf eine 
gewisse Gleichzeitigkeit im gymnastischen und musischen Unterricht 
schliessen, die von Einigen bezweifelt wird1 2). Gymnastik und Musik 
miissen, nach Platon, im Unterricht verbunden werden, um einen 
tapferen und besonnenen Geist zu erzeugen. Wer sich ganz der Musik 
hingibt und durch das Obr seiner Seele bestandig siisse, weiche und 
klagende Harmonien einflossen lasst, wird zwar zuerst, wenn er von 
heftigcr Gemiithsart ist, wie das Eiscn wcieli werden und seine Hartę 
auf eine niitzliche Art mildern; wenn er aber langer dabei bleibt, , 
wird er seinen Muth zerschmelzen und die Sehnen aus seiner Seele 
herausschneiden. Wenn er dagegen viel und eifrig Gymnastik ohne 
Musik treibt, so wird er muthig und mannlich werden, aber seine 
Secie wird schwach, stumpf und blind bleiben. Darum sind Gymnastik 
und Musik nicht fiir den Leib und die Seele fiir sich, sondern 
dazu bestimmt, dass sie mit einander verbunden und ineinander gefiigt 
und gemischt werden3).

1) Vergl. O. Muller, Die Dorier, II, S 320.
2) Vergl. jetzt Hermann-Stark, a. a. O. S. 293, Anm. 13,
3) Piat, de rep. III, p. 410 sqq.

Aristoteles untersucht eingehend die Berechtigung der Musik 
ais Unterrichtsgegenstand (Polit. VIII, 3. 5 sqq.). Nothwendig im 
strengen Sinn sei sie nicht; man lernt sie nicht um des Nutzcns willen 
wie Lesen und Schreiben, weil man die Buchstaben sowohl im prak-- 
tischen Leben ais zu anderem Studium iiberhaupt bedarf. Auch be- 
schaftigt man sich nicht mit ihr wie mit der Gymnastik, um Gcsund- 
heit und Starkę zu gewinnen, sondern behufs einer wiirdigcn Beschaf- 
tigung in freien Stunden (irpdę o/oZtj ótaytoY^). Denn das Leben
soli nicht eine Sklavenarbeit fur den taglichcn Unterhaltscin, sondern man 
soli auch Zeit haben zu geistigen Geniissen und zu einer edlen geistigen 
Beschaftigung. — Ebenda handelt Aristoteles von der grossen ethischen 
Bedeutung der Musik. Unzweitelhaft hat sie einen machtigen Einfluss 
auf die Seele; man braucht nur an die Melodien des Olympos zu 
denken, die mit eigenthiimlicher Kraft die Seelcn zu enthusiastischer 
Bcgeisterung hinreissen. Aber dieses orgiastisebe Element muss von 
der Erziehung fern gchalten werden. Da diirfen keine solchen Ge
sange angewendet werden; man darf nicht solche Harmonien oder 
Tonarten lernen wie dio phrygische, wohl aber die ernste dorische 
und die sittliche lydische.
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Auch Aristoteles warnt ernstlich vor einer iibcrtriebencn Aus- 
dehnung des Musikunterrichts. Wie bei der Gymnastik, so handle 
es sich auch bei der Musik nicht um jene ausgezeicbncte Fertigkeit, 
die den Preis in bffentlichen Vorstellungen gewinncn kann, sondern 
um allgemeine Biidung. Diejenigen, welche nach Virtuositat in dieser 
Kunst strebten, blieben so gut flayowaot wie andere Handwerker. Da- 
rum diirfe auch nicht jedes Instrument benutzt werden; man solić sich 
an dic siebcnsaitige Lyra halten. Wichtig sei iiberhaupt, dass man 
selbst an ein Werk Hand anlegc: es ist fast unmbglich oder doch 
ungcmein schwer, ein griindlicher Beurtheiler desscn zu werden, was 
man nicht selbst getrieben hat1)- Auch miissen die Knaben eine un- 
tcrhaltende Beschaftigung haben. Wenn die Klapper des Archytas2) 
nur fiir ganz kleinc passt, so soli dagegen der Unterricht in der 
Musik gleichsam eine Klapper fiir grbsserc Knaben sein. Hieraus er- 
hellt, dass sie selbst singen und spielen, nicht bios zuhorcn sollen. 
Was sich nun fiir jedes Alter schicke und nicht schicke, fallt nicht 
schwer zu bestimmen, um den Einwurf zu beseitigen, diese Beschaf
tigung habe etwas Handwerksmiissiges. Denn da man nur durch das 
eigene Betreibcn einer Kunst zu griindlicher Beurtheilungskraft gelangt, 
so miissen jungę Lcute sich selbst auf die Musik legen, bei fortschrci- 
tendem Alter dies untcrlassen, aber vermittelst des in der Jugend 
genossenen Unterrichts sich dann im Stande sehen, richtig iiber das 
musikalische Schonc zu urtheilen und sich desscn geziemend zu freuen. 
Im Unterrichtc diirfen demgcmass weder Flbten noch andere Instru- 
mente des kiinstlerischen Wettstreitcs, z. B. die Kithara, gebraucht 
werden, sondern nur solche, welche die Knaben zu richtigen Beur- 
theilern der Musik und auch anderer Gegenstande des Unterrichts 
bilden 3).

1) Yergl. auch obeu S. 343 iiber das Zeichnen.
2) Band I, S. 5.
3) Kapp, a. a. O. S. 159. 161.

Sobald man die echthellenische Schiitzung der Musik im Zu- 
sam men hangę mit Gymnastik und in Absicht auf die ge- 
sammte Biidung erwiigt, begreift sich von selbst, warum schon 
Platon und Aristoteles erbebliche Bedenken geltend machten gegen 
die gewohnliche Musikiibung. Dass diese Bedenken von ethischem 
und padagogisebem Belange sind, haben wir eben gesehen; im Grunde 
sind sie jedoch insbesondere gegen die blossc Musik ohne 
Worte gerichtet. „In dieser freien Gestalt ist es fast unvermeidlich, 
dass die wunderbare Kunst durch die unermessliche Fullc der Ideen, 
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dic sio dcm Gemiithe gestaltlos und uncntwickelt zufiihrt, eine Schwcr- 
mut erzeuge, die hiiufig genossen den Geist cntmannt. Dcm unsteten 
und unbcfestigten Sinne der Jugend aber darf eine so unbestimmte 
Lust am wenigsten geboten werden. Daher ihr keine Musik wahrhaft 
heilsam ist ais diejenige, wclche edle Worte mit gleichartigen 
To non umgibt, und wiirdigen Gedanken ihre iithcrischen Schwingen 
leiht® *).  „Das Grundgesetz fur die Musik war dic vorwiegende Be
deutung des Worts. Sie ist die Tragerin des Dichterworts; sie soli 
cs durch Melodie und Harmonie bclcben, sie soli seine Wirkung vor- 
bereiten, seinen Eindruck yerstarken, seinen Inhalt einpragen. Darum 
ist ihr wichtigster Theil der Gesang; aber auch im Gcsange ist das 
unisono des Chors die Hauptsachc, damit das Wort so klar wie 
moglich zu seinem Rechte komme und sein Inhalt nicht ais individuelle 
Empfindung, sondern ais Ueberzeugung einer Gesammtheit auftrete" i) 2).

i) Jacobs, Verm. Sehr. III, 27 nach Platon, De legg. II, p. 669 sq-

*) E. Curtius, Griech. Gesch. III, 80.
3) Krause., Gesch, d. Erz. S. 122,

Darum suchte schon Solon, in Anerkcnnung der unwidersteh- 
lichen Macht der Musik, wic ihrer ctbischen Bedeutung uberhaupt, die 
Anwendung derselben beim Unterricht sicher zu stellen, geradeso wie 
er durch seine Verordnungen uber den Besuch der Ringschule den 
Betrieb der Gymnastik wiirdigte und regelte. Man hat nicht ohne 
Grund behauptet3), dass in Ilinsicht auf Vokalmusik und Gesang die 
altere Zeit wohl einen „klassischeren“ und starkeren Betrieb erkennen 
lasse. Auch im Unterricht ward ohne Zweifel das grdsste Gewicht 
auf die Texte gelegt, weiche dabei eingeiibt und gesungen wurden. 
So besonders von Platon, dem dic Musik ja ais die wahre Grundlage 
in der Erziehung gilt. Schone Haltung, guter Rhythmos und treffliche 
Harmonie hangen innig zusammen und folgen einander, wie alle drei 
mit dem Inhalt des Gedichfs verwachsen und schliesslich insgesammt 
nur die Aeusserung der schonen Haltung der Seele, des tjDoc sind. Sie 
wachsen aus der „rechten Einfalt1* der Seele horror und ergreifen dieselbe 
umgekehrt am gewaltigsten, pflanzen die Wirkung bis in die innerste 
Seele, ihr Centrum fort und bilden sie zur schonen Gestalt (Piat, de 
rep. p. 402). Aus den gleichen Griinden erklart, wie bereits erwahnt 
ist, Aristoteles die dorische Musik ais ausschliesslich geeignet fiir den 
padagogischen Zweck, und bałt es ausserdem eines freien Mannes 
unwiirdig und nur den Miethlingsnaturen angemessen, die Kunst nicht 
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zum Zwecke der cigencn Ausbildung, sondern ais Profession zu treiben 
und damit Andere gegen Bezablung zu ergetzen *).

1) Polit. VIII, 6 sq. p. 271 ed. Gottl. snimim xtX. p. 274 sq.
2) Jir. A. Wolf, Mus. der Alterth. Wiss. I, S. 67 f.; und iiber den Vorwurf der 

(3avauaia, der gegen die Musik ais Beruf erhoben wurde, yergl. A". Fr. Hermann, Gr. 
Privataltert.h. bearb. von Starlr, S. 407, Anm. 9.

3) Piat, de rep. IV, p. 424, D ouSauou pap ziyotmai pojsixq; rpójtot aysu itokt-
yÓ|1(dy tdiv coę tp-zjat re lapow zat syto xrX.

4) Piat, de rep. III, p. 402.
5) Yergl. Kapp, a. a, O. S. 182, Ania,

Bekanntlich gab unter den Hellenen die Beschaftigung mit den 
liberalen Kiinsten und Kenntnissen fiir sich noch keinen giiltigcn 
Anspruch auf liberale Erziehung: „Alles kam auf die Art an, wic 
man sie trieb, und ob zu dem Zwecke, dcm ganzen Menschen 
eine allseitige Bildung seiner edelsten Kriifte zu verschaflen. Dic 
Musik z. B. auf einem Instrumente bis zur Virtuositat getrieben, cr- 
schien den denkenden Griechen ais illiberal, wo sie nicht von anderen 
Talenten und Fertigkeiten unterstiitzt wurde* 1 2).

Bei dieser Bedeutung des musischen Unterrichts ist cs auch klar, 
dass mit jeder Neuerung in der Musik auch eine Umwalzung im aussern 
Staat verbunden sei3 4). Eine feblerhafte Wahl darin scheint nicht zu 
schaden, weil es nur ein Spici sei und nur im Schcrze unterhalte. 
Aber die Musik taucht in die Seele, dringt im Geheimen wciter, be- 
stimmt allmalig das rfiio;, dann das Thun, macht ihren Einfluss auf 
den ausseren Verkehr und zuletzt auf die Verfassung, die Gesetze, 
das objektive Ethos geltend. Der Unterricht ist aber fur die Jugend 
schr passend. Der jungen Seele wird, noch ehe sie weiss und sich 
Reclicnschaft zu geben vermag, ein Sinn fur das Schone und Gutc 
eingcpflanzt, so dass sie es auch in andern Gebieten erbliekt, es lobt, 
sieli freut, wie derjenige, welcher die Buchstaben kennt, sie in jeder 
Materie, in Spiegeln und Bildern wiedererkennt1).

Zu bedauern bleibt, dass wir bei Aristoteles in Bezug auf seine 
Ansichtcn iiber das Yerbaltniss von Liedcrtext und Rhythmos auf eine 
Liicke stossen. Moglich ist, dass der Stagirite diese Frage in andern 
Abschnitten iiber politischc und padagogische Theorien behandclt hat, 
welche die weitere Erziehung der Staatsbiirger betrafen; aber sie sind 
verloren gegangen5).

Dass ubrigens mancher Eltern Kind von selbst und ohne systc- 
matischen Unterricht allmalig und sogar zur Unterhaltung der Acl- 
teren die Tonwerkzeuge gebrauchen lernte, ist allgemcin menschlich 
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und bedarf kaum eines besonderen Nachweiscs •). Wenn aber Alex. 
Kapp (Aristot. Staatspadagog. S. 149) die Yermuthung ausgesprochen 
hat, dass die Lakonen in friiheren Zeiten nicht sowohl durch eigent
lichen Unterricht ais durch Anhbren mannigfacher musikalischer 
Darstellungen sich ein richtiges musikalisehcs Urtheil verschaflt hatten, 
so kann dies eben nur von ganz primitiven Lebensverhaltnissen geltcn. 
Mit Recht bemerkte dagegen schon Krause, Gesch. der Erz. S. 122, 
Anin. 4, dass hicbci doch wenigstens eine lcbendige Theilnahme vor- 
ausgesetzt sei, und wo diese sich findet, miissen auch Viele nach 
Unterweisung streben oder sie werden sich so gut es geht ais Auto- 
didakten einige Ausbildung vcrschaffen* 2). Bedenkt man aber, dass 
gerade in Sparta die strengste Observanz in der Apollinischen Musik 
mit den Staatsgesetzen und der rcligiosen Rechtglaubigkeit auf das 
engste zusammenbing, dann begreift man den hartnackigen Widerstand 
der Spartancr gegen jede musikalische Neucrung, z. B. jene des Ter- 
pandros; ebenso den Eifer der Staatsbiirger in der Unterscheidung 
von guter und schlechter Musik3).

1) Vergl. Aristopb. Wolken Vs. 1355 f. Piat. Lys. p. 209, B.
2) Vergl. auch Sehomann, Gr. Alterth. I, 268 der 2. Aufl.
3) Vergl. E. Curtius, a. a. O. S. 88.
4J Plutarch. de musica 13 śsaoAazórt ou |j.óvov wspi jiouaizTję, aXXd zai nspi rip 

ąXXtp efzuzXtov watSęiav zrX.

Erst von der makedonischen Periode an und iiberhaupt in der 
Zeit des Niederganges der hellenischen Cultur betrachtete man all- 
malig die Musik ais einen Unterrichtsgcgenstand fiir sich und sogar 
im Gegensatze zur Gymnastik, gleich den iibrigen Bestandtheilen all- 
gemeiner Biidung, ais Grammatik, Rhetorik, Zeichnen u. s. f.4) Es 
ist bekannt, wie stark in der fortschreitenden Entwickelung und nach
dem einmal durch den ungliicklichen peloponnesischen Krieg das schbne 
Gleiclimaass im Staatsleben der Hellenen gestbrt war, auch dic gleich- 
miissige und vollkommene Ausbildung ihres Geistes und Korpers zu 
leiden hatte. Schon bei Sokrates treten die Leibcsiibungen etwas 
zuriick, in seiner Lehre namlich: denn personlich allerdings iibte Sokrates 
seinen Korper im Ringen etc. bis in sein spatestes Alter. So erzahlt 
uns Plutarchos im Leben des Pelopidas Kap. 4, wie Pelopidas und 
Epaminondas in allcn Stiicken gleich trefflich waren, nur fand der 
erste mehr Freude an der Gymnastik (rep ppvaCsal>ai p.«XXov s^atps), 
dagegen Epaminondas am Studium (to> pavtóvetv), so dass jener seine 
meiste Zeit auf die Ringbahn und Jagd verwendete, dieser auf das 
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Anhórcn von VoitragenWie der ecliten Gymnastik, so crging 
es gar bald auch der reinen Musik alter Zeiten. Frcilich die Klagen 
bei Plutarchos2) iiber die Schadlichkeit der schlechten Musik sind 
allgemcincr Natur und passen auch fur andere Zeiten; dagegen 
erfolgten nunmchr auf die Musik Angrifle ganz anderer Art, weiche 
zumcist von Anhangern der kynischen Sekte ausgingen und die zum 
Zwecke hatten, den Werth der edlen Kunst in den Augen der Zcit- 
genossen herabzudrucken. Unter den vielen verscbrobenen Lehren 
dieser eigenthiimlich organisirten Menschen befand sich auch die For- 
derung, dass man Musik und Geometrie, Astrologie und ahnliche Kiinste 
ais unpraktisch und unnothig hintansetzen miisse 3).

Im AUgemeinen ist schon jetzt hervorzuheben, dass man den 
wohlthatigen Einfluss der Musik auch in der Verbindung von Tanz 
und Gesang, sowie bei der Arbeit des gewohnlichen Lebens zu 
schatzen verstand. Auf die Bedeutung des Tanzes (op/rjatę) in Riick- 
sicht auf das Gymniscbe wie auf die Musik werden wir unten naher 
cingehen. Fiir jetzt sei erwahnt, dass unter den Hellenen wic das 
Arbeiten uberhaupt, so auch das Lernen nach einer begleitcnden Me
lodie wohl gcwiirdigt wurde. Schon bei Homeros singen Kalypso 
und Kirke beimWcbcn4). Die meisten Gewerbe hatten ihre charak- 
teristischen Licdcr; cs werden solche nachgewiesen fiir Hirten und 
Wachtcr, fiir Weber, Schnittcr, Muller, Wasserschopfer, Ruderknechtc 
u. s. f. insbesondere auch Wicgenlieder und Todtenklagen5). Auch 
von den arbeitenden Sklaven wird das Singen bei der Arbeit erwahnt6);

>) Vergl. Band I, S. 193 f.
2) Quaest. conviv. opp. mor. ed. Firm. Did. II, p. 858.
3) Diog. Laert. VI, 2, 73, ed. Did. p. 150: t<uv totourwy dpeXe:v, d/p^ctiuu

za: oux iitpióm xrX. Dazu die ebenso bezeichnende ais sufftsante Erkliirung an einer 
andern Stelle VI, 2, 27, p. 139: rouc te ypappatizoit e&aupaCe [Aio-je-W]?) ta pev tou 
'OBuaaew; zaza dyaCntowtaę, za. 3’ :3ta apoourras. zai zai touę pouatzou? taę 
p.ev ev trj kupa yopBdj dppótresSat, dvappoata 3’ eyew tij^ ta Ganz dieselbe
Ansicht liegten die agyptisclien Priester, nach Diodoros Sik. I, 81 trju Be pouatxi]v vopi- 
Jouaiy ou póvov ayprprou uitdp^ety aXXa zal fiXa|3epdv, <uę av śz3qXuvo’jsaM zai tu>v azou- 
óvt<»v cpu^aę.

4) Odyss. V, 61 sq. X, 221. Vergl. Welcker iiber dasSingen wahrend des Spin- 
nens, im Rhein. Mus. I, S. 22.

s) pauzakźpiara, iakepot, |3ouzoXtaapoi, oumy-fat, empuktot cpBat, eppatrjpta xtX. 
Vergl. Bernhardy, Griech. Litt. I, S. 62; Zell, Ferienschriften, I. Sammlung, S. 62.

6) Dion. Chrys. or. XLII, ed. L, Dind. II, p. 108 oianep ta cpaOka aapata (Gas- 
senhauer) oi itaiBeę aBouat tó ttpóc eartepav. Liban, ed. Reisk. III, p. 383 Sta toiv ote- 
uiortuiu attsuBouteę aBouaw, von arbeitenden Sklayen. Plutarch. Timol. c. 14 von Di o- 
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desgleichen von kiinstlerischer Beschaftigung *).  Welche sichere Stiitzc 
vollcnds gewisse Melodicn fiir ein treues Festhalten im Gedachtnisse 
abzugebcn vcrrn6gen, das war den Alten wohlbekannt2).

Bei den Romern dagegen ist die Bedeutung und Stellung der 
Musik eine ganz andere. Schon Plutarchos bemerkt auf charakteri- 
stische Wcise in seiner Vergleichung des Lykurgos mit Numa3), indem 
er die Thatigkeit der beiden Staatslenker mit der Stimmung einer 
Leier vergl cichł, cs habe der erstere den abgespannten und weich- 
lichen Ton in Sparta hinauf, der andere den starken, hohen Ton in 
Rom herunterzustimmen gehabt. Fiir den Geschmack aber der Romer 
ist es bezeiehnend, wenn ein Mann von Wissen und Bildung wie 
Quintilian an der bereits S. 352 mitgetbeilten S‘elle in dem gewaltigen 
Klang der romischen Horner und Trompeten vor Allem das Unver- 
gleicbliche des romischen Kriegsruhmcs erkennt. Ueberhaupt scheincn 
den Romern nur Trompeten und Pauken eigentlich gefallen zu haben 
(Horat. Carm. I, 1, 23 lituo tubac permixtus sonitus) oder eine eigen- 
thiimliche, stiirmischc aber geschmacklose Musik, die von Polybios auf 
keltische Bestandtheile zuriickgefiihrt wird4). Im Ganzen erging cs 
in Rom der Musik wie der Gymnastik; beide Kiinste, sowie die vcr- 
wandten Fertigkeiten wurden von der Erziehung so ziemlich fern 
gebalten, weil sic sich mit der Wiirde des Romers schwer zu ver- 
tragen schicnen. Ein gewisses Maass allerdings fiir die Propadeutik 
und den Zweck des Krieges, desgleichen fiir die Diłitetik des Leiblichcn, 
blieb dabei nicht ausgcschlossen; aber im Grossen und Ganzen straubte 
sich des Romers Gefiihl gegen dic pcrsonliche Ausiibung von Musik, 
Gesang und Tan z gar schr. Der Betrieb dieser Kii nste galt eben 
fiir unschicklich, ja unehrlich, und die Theilnahme daran scheint auch 
in den besseren Zeiten niemals iiber ein passives Wohlgefallen hinaus- 
gegangen zu sein. Man darf unter diesen Umstanden das Urtheil 
Otto Jahns, des gewiegten Kenners auch der neueren Musik, in diesem

nysios: StaitXi]ZTiCópevov ev pestp roi; a<p’ tupać śpfaCopevoię ytniatotc ra; Se pouaoupyouc 
ev ra~c tuSatc 3tSdazovra zai itepi Seatpizcou aspóttuz epitetu citouSaCoura itpóc ezebac zat 
itept peXouę appouiac.

*) Liban, ed. Reisk. IV, p. 136 zairot zat iuiypatpouę ei8ov r(3i] per ' tpSrjc ypa- 
tpourac.

2) Yergl. besonders Ailianos Var. Hist. II, 39 Kpijrec Se rouc italSac roić eXej- 
Sepouc pav3avetv ezeXeuov Touęuópouę peta rtuoc peXtp8tac, ba ez rijc pontstzijc 
tpo^afaifulYTai zai eózotóreptw aurouc ng pu^pig otaKapjimmat zrX. Yergl. oben S. 278 ff.

3) c. 1, 5 zaftaitep appoutzoi Xupac, ó peu izXeXupevv)v zat rpt)<pa>aav eiteretue itept
np Eitaptrju, o Se r^c ' Ptuprjc ró atpoSpóy auijzc zai aóyrouou, *

4) Polyb. XXX, 13 bei Athen. XIV, 1.
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Betreff wohl auffallend nennen. „Es wiirde unrceht sein, bemerkt er 
im Hermes II, 432, wollte man den Romern iiberhaupt Sinn fiir 
Musik absprcchen. Nicht nur dass bei allen Ritualhandlungen, 
Festlichkeiten und Vergniigungen Musik war, spricht dafiir; schon 
dic ci gen t h iim 1 ic be Ausbildung des Drama, der Werth, 
welchen sie auf das canticum legten, beweist, dass musikalische 
Geniisse fiir sie einen besonderen Reiz hatten. Auch fehlt cs nicht 
an bestiminten Acusserungen, denen zufolge Gedicbte in der That mit 
Instrumentalbeglcitung gesungen wurden*  u. s, f. Wir miissen gc- 
stehen, dass wir trotzdem nichts finden konnen, was iiber eine sehr 
karge, volksthiimliche Entwickelung der Sache hinausgiengc, wic Preis 
der Ahnen, Gesang von Tischliedern mit politischer Wendung; wohl 
aber Mangel an Sinn fiir Melodie, fiir Mannigfaltigkeit der Instrumcntc. 
Die blossen „musikalischcn Geniisse*  beweisen genau so viel wie etwa 
das Beispiel des Nero. Wir glauben daher, dass der alte Polybios 
seinen eigenen Eindruck ganz richtig mit der Hinweisung aufPaukcn 
und Trompeten wiedergegeben haben diirfte.

§ 13.

Łeier und Fiole.
Wie wenig wir iiber den Singunterricht und iiberhaupt iiber 

den Gesang bei den Alten wissen, um so umstandlicher wird uns da
gegen die Bedeutung und der vielseitigste Betrieb des Kithar- und 
Flbtenspielcs, sowie des Unterrichts darin vorgefiihrt und in ebenso 
rcichcn ais charaktcristischen Scliilderungen und Kunstdarstcllungcn 
ausgefiihrt und veranschaulicht.

Schon das Sprichwort: Wer kein Kitharspieler werden konnte, 
der bleibt cin Flbtcnspieler t), weist auf die bekannte Bedeutung der 
Kitbara im Vergleich zur Flotę hin. Es scheint wirklich, dass die 
Kitharistenschulc der Hellenen so ziemlich dem Begrift' unserer G c - 
sangsscbule entspricht, und dass iiberhaupt in der alteren Periodc 
der Entwickelung das Kitharspiel (ziOaptot;) nur zur Bcglcitung der

. *)"Cic.  pro Murena 13, 29 ut aiunt in Graecis artificibus, eos auloedos esse, <jui
citharoedi fleri non potuerint. 
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menschlichen Stimme im Gesang geiibt wurde *)• Sinne der all- 
gemeinen Bildung lerntc Sokrates, wie bereits erwahnt, noch im hoheren 
Alter das Kitharspiel * 2J. Hatte man zu wenig oder gar kein Gescbick 
dazu, so galt dies ais Zeichen der Uncultur3). So erklart sich auch 
einfach die gcwohnlichc Vcrbindung des zt&aptoTrJ; mit dem icatSoTpifJTję 
und dem YpappaTtatr^, sobald von musischem wie palastrischem Elemen- 
tarunterricht dic Rede ist. In der makedonisch - romischcn Periode 
treffen wir hiiufig den Ausdruck <paXketv mit der Bedeutung eines 
lcichten Singens zum Spiel oder Anschlag eines Saiteninstrumcntes4}; 
also zur Bezeichnung einer a 11 gemeinen musikalischen Bil
dung, wie sic etwa im heutigen Clavierspicl gewohnlich zum Aus
druck gelangt. Daher erklart Hcsychios s. v. <paXASiv, ąóćt'> aopata, 
weil dieses Verbum im spateren Griechisch geradezu die Bedeutung 
von Singen angenommen hat. Darauf geht auch dic Erzahlung des 
Plutarchos von dem jungen Alcsandros, er habe sich so vortrefflich 
auf das Saitenspiel mit Gesang verstandcn, dass sein Vatcr Philippos 
ihm, ais er einst bei einem Gelagc sehr kunstgemass spieltc, zurief: 
„Schamst du dich nicht so trcfflich zu spielen?a Denn cs ist genug, 
setzt unser Bericbterstatter hinzu, wenn ein Kbnig sich dic Zeit nimmt 
den Spielendcn (tpakkomę) zuzuhbren. Von dcm Spiclausdi uek ódZXetv 
=• intus canere, gegeniiber von zkijrrsw und zpoóstv, wird spater die 

9 Athen. XIV, 42 p. 637, F tipi oe <ptki)v zt9apiatv -pfitóo <p»)3i Mezatypo; 
eleapapew 'Apta-óitzoti tm 'Appeitw, t/J rjktzla Yevópevov zata ’Apylkoyo\, zatatzq<javta ev 
Kopzjpa’ <I’tkóyopoę o ż'i tpltr; ’At9l8oę Ausav8poę (ą>7]Sw) o 2tzua>vtoę zt9aptatł]? wpóitoę 
peteatrjae tqv 4 tk o z t9 ap i a t tzr; v ztk. Nocli Libanios hebt diese wichtige Entwick- 
lungsphase der Musik um 700 v. Chr. herror, ed. Reiske III, p. 354 zai pip tqv qe 
pojaizłp azojopto pe/pt pśv 'Apytkóyou zal tu>v ‘/potiow ezewuru artkrp; twa zal <paukqv 
ewat, ytupouutoc oś ton ypóvou itpóę erttSoaw ek9ew. Voni blossen Spiel sagte man zt9a- 
piatę, von Spiel und Gesang zi9apq>8ta, rergl. Piat. Jon. p. 533 B ou8’ ev aukqcet pe 
ou8e ev zt9aptset ou8ś ev zt9apip8ta ou’8ś ev paimóla ztk. Nach Strabon war die 
pytbische Weise, oópoę HJ9toę, eine solche Musik ron blossen Instrumenteu, zuerst bios 
von Floten, piki] aukijstt, spater auch Kithara, epiki] zt9dptatę. Strab. IX, 10, p. 421, C 
itpose9i;aa'i oś totę zi9ap<p3oię aukrjtdę te zal zt9aptataę y topię urSrję, dicoSuiaootdę 
ti pekoę, o zakeitat vópoę IIu9tzóę. <ttevte 8’ autoO pepq eativ, dyzpouatę, dpttetpa, zaraze- 
keuapóę, tap^ot zal Saztukot, aupiyyec.

2) S. 352; Valer. Maaitn. p. 630.
3) Athen. VIII, 43, p. 351, B zwei Anekdoten von Stratonikos: Zi]9ou 8ś tou 

zt9aptotóu 8te$tóvtoę otępi pouatziję kakew, oę y’, eęr], tó apouaćtatou tu>v ouopatow eikou, 
ei seautóv aut ’Ap-plovoę Zij9ov zakeTę. Maze8óva 8e twa zt9ap l£e tv 3t8aszo>u ez- 
mzpao9el; enl t<p p>]3śv autóv itotew tani 8eóvtorv, etę Maze8ovlav, ecpr;.

■*) Z. li. bei Iloratius Epp. II, 1, 33 psallimus et luctamur Achiris doctiiis 
unotis; Sallnst. Catil. 25 psallere et saltare elegantins, quam uecesse est probae sqq.
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Rede sein, wenn die Technik und die Instrumcntc zur Erorterung 
kommen.

Die Wichtigkeit der Saiteninstrumentc fiir allgemcinc Biidung 
erlangt ihre volle Bestiitigung durch die Bevorzugung, dereń sich bei 
den Pythagoreern vom theoretischen wie vom praktischen Standpunkte 
aus die Lyra erfreute. Die uns erhaltenen Aufzeichnungen lassen 
eben erkennen, dass bei den Pythagoreern die Musik an der Spitze der 
Erziehung stand, und dass von ihr zur Beherrschung der Leidenschaf- 
ten, zur Lauterung und Reinigung von Sinn und Gemiith cin sehr 
weiter Gebrauch gemacht wurde. Pythagoras, dieser alte halbmythische 
Repriisentant der dorischen Erziehungstheorie, war der Ansicht, dass 
man durch geeignete Melodien und Harmonien jedes Gefiihl und jede 
Beschaffenheit des Geistes in die entgegengesetzte umstimmen konne, 
und dass man hiedurch wie die Krankheiten des Geistes heilcn, so 
die Gesundhcit des Korpers wieder herzustellen vermóge. Darum 
waren in seiner Schule Gesange, die sich gegen das Leiden des Ge- 
miithes, gegen Nicdergeschlagenheit und Gewisscnsbisse aut’s hiilfs- 
reichste erwiesen; wiederum andere, die gegen die Affekte, gegen 
Erbitterung und Zorn gerichtet waren; noch andere dienten wider die 
Liiste und Begierden. Abends vor Schlafengehen reinigten sich die 
Schuler durch Gesange von den Leidenschaften des Tages und be- 
schwichtigten damit zuriickgebliebene Aufregungen, und nach dem 
Aufstehen sollten Gesange die niichtliche Verschlafenheit und Verdros- 
senheit verscheuchen *_)• Ungezahlte Mythen und Schilderungen aus 
alter Zeit preisen in ahnlicher Weise, wie die Fabeln von Orpheus, 
Linos, Amphion dic staunenswerthe Macht der Musik iiber die ein- 
zelnen Individuen wie iiber dic Individualitat ganzer Stamme und iiber 
das gesammte Hellenenthum. Noch in der historischen Zeit bildeten

1J Nach A. Schmidt, I, 193. Vergl. C. Mueller, Fragm. Histor. Graec. III, 5 sqq. 
41; Diog. Laert. ed. Did. p. 208; Multach, Fragm. Philos. Graec. I, 532 sqq. Dazu 
Athen. XIV, 18, p. 623 sq. zat fap ź; pouatzi] rd -rtatSeuet -zai tous 3up.oet3eis zai 
ras -papai Statpópous zaraicpatGet. KXetvias youv ó IIu8aYÓpeios, u>s XapatXbuv o 
IIovtizÓ{ taropei, zai tcu fiitu zat rotę qdeat ótatpopuiv, et itore at>ve(3atve /aXenaivetv au-róy 
Jt ópYqv, dvaXap(3dvtov rip Xupav eziSaptCe. Ttpóc Be tous śitt£qTOtmas at-iav 
eXefe rtpau^opat ztX. Und bei Ailianos V. H. XIV, 23 ouros (KXewias) et itore es 
ópyrp rtpoq)tflq zat ei^eu aia3qrtz<os eaurou es Oupóu e£appevou, rtapa^pqpa .... 
Xupav app.oadpevos ezi&aptCe. rtpós Be tous ituvhavopevous rqv atrtau ditezpivsTO ep.peX<os ort 
Ttpau^opat. Seneca de ira III, 9, 2 Pythagoras perturbationem animi lyra conpo- 
nebat. Auch Quintiliau bezieht sich, im Iuteresse der rhythmischen Kraft der Itede, 
auf diese Erzahlung IX, 4, 12 animos ad lyram excitare sqq. ad eandem prius lenire 
mentes, ut, si qnid fnisset turhidioriim cogitationum, componcrent. 
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sieli einschlagigc Mythen, wic derjenige iiber Tyrtaios; ebenso beriihmt 
wurde der Lesbier Terpandros, gewissermassen der Schopfer der 
griechischen Musik, der im siebenten Jahrhundert (zwischen 680 und 
640 v. Chr.) im dorischen Sparta seine grossten Triumphe feierte und 
nach Pindaros (bei Athen. XIV, p. 635) den Griechen die sieben- 
saitige Kithara gab, nach dem Vorbild der lydischen Pcktis. Auch 
diese Manner vcrmochten, wie die Sago ging, durch ihre Gesange 
Aufruhr zu beschwichtigen, den offentlichcn Frieden hcrzustellen und 
fiir gemeinsame Zwecke zu begeistern * *)•

*) Cf. Athen. XIV, 32 sqq. Welcker, KI. Schr. 1, 47; zur Charakteristik der 
padagogischen Bedeutung der Musik auch Kiimmel iiber Mas. Tyrios in Fleckeis. Jalirb, 
fiir Philol. u. Padagog. 1871, S. 13.

*) Cf. Multach, Fragm. Philos. Graec. Tom. II passim.

Zu ihren Gesangen gebrauchten die Pythagoreer nur Saitenin- 
strumente ais Begleitung, Lyra und Kithara. Die Flotę verwarfen 
sie ganzlich; also bestand in friihcr Zeit schon, wenn auch in engeren 
Kreisen, eine formliche Abneigung gegen Blasinstrumente, weil durch 
diese leicht leidenschaftliche ikufregung hervorgerufen wiirde Hochst 
merkwiirdig ist nun aber, wie eifrig die Alten iiber den Unter- 
schied zwischen Saiten - und Blasinstrumenten reflektir- 
ten und die ethischen Wirkungen derselben nach beiden Seiten zu 
begriinden und festzustellen suchten. Von der Abweisung der Floto 
durch die Pythagoreer war so eben dic Rede. Nationales Instrument, 
so zu sagen, war fiir die Griechen auf diesem Gebiete dic Leier, ein 
Saiteninstrument, dessen Apollon selbst sich bedient und das den Ge- 
sang und Vortrag der mensehlichen Stimme begleitet. Die Blasinstru
mente und insbesondere die Flotę (auXoq bedeutet sie alle, ausgenom- 
men die Kriegstrompete) sind asiatischen Ursprungs und schliessen 
bei ihrem gellcn, larmenden Ton das menschliche Wort aus, beun- 
ruhigen und berauschen das Gemiith, und eignen sich schon deshalb 
vorherrschend fiir bakchische Feste des Dionysos und der ver- 
wandten Gottheiten. Sie gefahrden also den ruhigen Gleichmut 
der Seele, die harmonische „Stimmung*,  abgesehen von der unge- 
meinen technischen Geschicklichkeit, die sie erfordern.

In dieser Beziehung ist ein fiir allemal charakteristisch die be- 
kannte Sagę von Marsyas, dem Reprasentanten der enthusiastischen 
Flotę, der im Wettstreite mit dem leierkundigen Apollon unterlag und 
mit seinem Leben die drciste Herausforderung des musikgewaltigen 
Griechengottes bezahlte. Auch Athena warf die das Gesicht ver- 
zerrende Flotę mit Widerwillen von sich. Marsyas aber ist gerade 
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ais Rcprasentant aller Flotenspielcr hiiufig auf Vasen dargestellt1), 
sein Name bedeutet geradezu dic Aechtung des Flotenspieles. Vor 
Allem spiegelt sieli die Nachwirkung dieses Mythos bedeutsam wicder 
in der bekannten Erzahlung des Plutarchos (Alkib. 2), dass der jungę 
Alkibiades sich geweigert habe dic Flotę zu spielen, und zwar aus 
dem doppelten Grunde, weil Verzerrungen des Gesichtes dabei vor- 
kamen, durch das Aufblascn der Backcn, und weil der Spielende da
zu weder redcn noch singen konne. Die alteste Andeutung 
ubrigens in Bezug auf Alkibiades findct sich, wie ncuerdings Michaelis, 
Archaol. Zeit. 1873, S. 12 herrorgehoben hat, schon bei Platon2). 
Zu beachtcn ist, dass Platon auch in seinem Staate vom Flotenspiel 
nichts wissen will (III, 10, p- 399, D). Alkibiades, wird bei Plutar
chos hinzugefugt, habe seinen Widcrwillen gegen das Blasinstrument 
auch Andern eingeflosst, und so sei dasselbe aus der Zahl der Unter- 
richtsgegenstande (in Athen) gestrichcn worden und zuletzt in vóllige 
Missachtung gerathen 3). Bczeichnend fiir die Auffassung einer spatc- 
ren Zeit ist cndlich noch der Zusatz in den Worten des Alkibiades: 
Wir wollen daher die Flotę den Kindern der Thebaner uberlassen, 
welche nicht reden konnen; besonders da wir Athener Minerva und 
Apollon zu Schutzgottern haben, von denen jene die Flotę wegge- 
worfen, dieser aber den Flotenspielcr Marsyas geschunden hat. Mit 
welchem Rechte nun aber dcm Alkibiades diese Geschmacksanderung 
zugeschriebcn ist, der demnach schon ais Knabe „tonangebend“ er
scheint, thut nichts zur Sache. Sicher ist, dass in Athen allerdings 
eine Zeit lang auch dic Flotę erlernt wurde. Auf die Einzelheiten 
dieses Lehrgegenstandes kommen wir spater zuriick.

1) Bottiger, ldeen zur Archaol. der Malerei S. 223; Ilygin. Fab. 165, ed. Bunle 
p. 125 Minerva tibias dicitur prima ex osse cerviuo fecisse . . . ibique cautans iu aqua 
ee aspeiit, et vidit se nierito irrisain. Unde tibias ibi abjeeit, et imprecata est, ut 
quisquis eas sustulisset, grari afficeretur supplicio. (?. Hirichfeld, Athena und Marsyas, 
32. Programm zum Winkelmannsfest, Beri. 1872.

2) Alkib. I, 3, p. 106, E, woselbst er Sokrates zu Alkibiades sagen lasst: epatks 
yap só ye, zara ptv^pqv np ipup, ypapipara zai zt8api(eiv zai italatew o u yap 8 i] 
aukelv ye ijSeksę p.a9eiv.

3j Plutarch. Alkib. 1. c. sęśrteae zopt^rj r<uv śkeuSepwy 8tarpt^iuv zat TtposTO]- 
}.aztaOq itavraKaatv 8 aulóę. Gellius N. A. XV, 17 setzt zu der ganzen Erzahlung, die 
bei ihm aus den Commentarien der Pamphila geschopft ist, hinzu: Ea res cum per- 
crebnisset, omnium tum Atheniensium consensu disciplina tibiis canendi desitast. 
Bei Gellius heisst es auch in der Ueberschrift: cum patrium istum morem canendi 
haberent.
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Uebrigens wird noch im Mittelalter obige charakteristische Er
zahlung von Alkibiades gelegentlich liervorgeboben, z. B. von Petrarca *).  
So erzahlt der italienische Kiinstler Benvenuto Cellini im zweiten 
Kapitel seiner Selbstbiographie, wie er im Alter von sechzehn Jahren, 
wTahrend er zu Pisa sich aufhielt, durch Briefe seines Vaters dringend 
ermahnt worden sei, doch das Blasen (von Flotę und Horn) nicht zu 
unterlassen, das er ihn mit so grosser Miihe gelehrt hatte. Dariiber 
sei ihm sogar die Lust vergangen jemals wieder zu seinem Vater 
zurtickzukehren, so sehr habe er das „abscheulicbe“ Blasen gehasst. 
— Von den Theoretikern der neuesten Zeit erklart sich u. A. auch 
Dupanloup a. a. O. 111, p. 49 i aus verwandten Griinden gegen die 
Blasinstrumente.

i) De remediis utriusąue fortunae I, 23, p. 108 ed. Le Preux.
2J Aristot. Polit. IV, 3, p. 117 Gottl. stSłj o jo • Suiptari, (ppjfiori. VIII, 6, p. 269.
3) Vergi. den Nachweis bei Kapp, a. a. O. 8. 106 ff. ein Floten-Solo bei Athen. 

XIV, 9, p. 618, A.
Grasberger, Erziehung etc. II (der mnsische Unterricht). 24

Unter den alten Erziehungstheoretikern ist, wie bemerkt, weder 
Platon noch Aristoteles auf die Flotę giinstig zu sprechen. Ausser 
der dorischen und phrygiscben Tonart werden fiir den Gesang alle 
anderen von beiden Philosophen verschmaht, wenn auch weniger heftig 
von Seiten des Aristotelesi) 2), so doch mit entschiedener Abweisung 
der Flotę. Mit unverkennbarem Eifer verwirft dagegen Platon bei 
der Verbindung des Gesanges mit Instrumenten alle vielsaitigen In- 
strumente (opyava iroZtfyopda), die gleich der Flotę viele Tonarten 
geben (opyava itoXoapjióvia), wie die Harfę (tptya)vov), die Cymbel 
(łtł]xi:t;), u. a. Nur die Lyra und Kithara gelten ihm ais niitzlich 
fiir die Stadt, fiir das Land aber die Hirtenflote (aupą$), so dass also 
Apollon und seine Instrumente dem Marsyas mit den seinigen durch- 
aus vorgezogen werden sollen3).

Von der ausgebreiteten Herrschaft dieser Ansicht zeugen noch 
in spateren Zeiten mancherlei sprachliche Wendungen und Gleich- 
nisse, die von der Kithar entnommen sind. So deutet Quintilian 
die vielfache individuelle Modification des rhetorischen Vortrags an 
mit den Worten: Man trifft fast zahllose Unterarten, die sich aber 
immer noch einigermassen merklich von einander unterscheiden, so 
wie die hergebrachte Annahme ist, dass die vier Windę im Allgemei
nen von ebenso vielen Himmelsgegenden her wehen, wahrend man 
zugleich sehr viele mittlere und allerlei Namen und manche auch in 
gewissen Gegenden und Flussgebieten heimische antrifft. Und ebenso 
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verfahren die Musikcr, welche auf der Kithar fiinf Haupttone fest- 
stcllen und die Zwischenraume der Saiten mit mannigfachen Zwischen- 
tonen ausfiillen und zwischen diese wieder andere einschieben, so dass 
jene wenigen Tonleitern viele Tonstufen haben ')• In neueren Zeiten 
wird Platon ob dieses Urtheils iiber die Musik noch besonders gelobt 
von De Pauw in den bekannten Recherches philosophiąues sur les 
Grecs1 2). Aber auch Aristoteles schliesst, wie schon erwahnt, die 
Flotę vom musischen Unterricht aus. Ueberhaupt muss man ja im 
Musikunterricht nur so weit gehen, nach Aristoteles, ais nbthig ist, 
um an sclionen Melodien und Rhythmen Wohlgefallen zu empfinden. 
Darum sollen weder Flotę noch andere Instrumente musikalischen 
Wettstreitcs, wie dic Kithara, gebraucht werden, sondern nur solche, 
wodurch zur richtigen Beurtheilung der Musik und anderer Gegen
stande des Unterrichts gebildet wird. Die Flotę ist keineswegs ge- 
eignet, eine sittliche Stimmung in der Seele hervorzubringen, sondern 
sie versetzt vielmehr in orgische Begeisterung, so dass man ihren 
Gebrauch auf die Gelegenheit versparen muss, wo es bei offentlichen 
Schauspielen mehr auf Reinigung der Leidenschaften ais auf Be- 
lehrung abgesehen ist. Auch ist dem Zwecke des Unterrichts im 
Flotcnspiel besonders entgegen, dass cs die Begleitung mit Ge- 
sang nicht gestattet, weshalb auch die Alten dasselbe mit Recht bei 
Jiinglingen und Freien verwarfen 3). Dagegen ungemein haufig, wie 
dies bei den alteren Schriftstellern nur selten der Fali ist4), macht 
sich bei Aristoteles das Bedurfniss geltend, fiir seine Erbrterungen 
wenigstens in Gleichnissen die Kunst des Flotenspieles zu erwahnen, 
wie wenn er z. B. mittelst der Verbindung pr) rcpoatart2tv auTÓv 
aukew zat azuroropsb kurzweg zwei entgegengesetzte Stufen der Bil- 

1) Quintil. XII, 10, 67 sq. qui cum in cithara quinque constitnerunt sono s 
plurima deinde varietate complent spatia illa nervorum, atque his, qnos interposuerunt, 
inserunt alios, ut pauci illi transitus multos gradus habeant.

?) Tom. II, p. 128: que la musiąun trouble et deconcerte 1’imagination jde ceux 
qu’on applique a l’etude des sciemes sublimes; car a force de retenir des tons et des 
airs, leur tnemoire laisse echapper les idees. Dans ces hommes-la, disoit un 
philosophc do Fantiquite, les doigts deviennent sonores et 1’esprit devient muet etc. 
mit einer heftigen Diatribe gegen nbermassigen Masikbetrieb iiberhaupt und gegen das 
Virtuosenthum insbesondere.

3) Polit. VIII, 6 outs f®P otAouę sit itatSeiow azTŚov out akio Tsyvixóv opqavav, 
olou xt&apav xtX. .... en ouz sstin ó avXót i^&txóv, aXXa ópYiaaTixóv . . . 
Ti upój tt]V 3idvoiav ou8ev śotw q iratSeia Ti); auXqae<uc.

V) Vergl. z. B. Xenopli. Momor. I, 7, 2 e’ Ti? pi) ióv djM; auXi)W)t 3oxeiv (3oj- 
Xoito xtX.
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dung bezeichnet1). Hier wird uns freilich angedeutet, weiche be- 
geisternde Wirkung die Flotenmusik mitunter auf die Horer ausiibte. 
Eine specielle Scbilderung davon bietet Dion Chrysostomos zu Anfang 
der ersten Rede itept fiactketai in der Erzahlung von dem beriihmten 
Auleten Timotheos. Ais dieser namlich vor dem grossen Alexandros 
zum erstcnmal sich horen liess und nach seiner Weise das Instrument 
sehr gewandt und kiinstlerisch (ptaka iptitetpco; zat pioooizcuę) handhabte, 
nicht in einer schlaffen und langsamen Tonart, wie sie der Erholung 
und der Unterhaltung dienen, sondern in der schallenden Weise, die 
von der Athena benannt wird (tdv op&tov tov tt]<; ’Ah‘/)vd? łitizakoug8vov 
vdpov), da sei Alexandros plotzlich in Begeisterung zu den Waffcn 
emporgesprungen, so gewaltig hatten ihn Ton und Melodie der Flotę 
ergriffen. Daran war alierdings, nach der Ansicht des Rhetors, nicht 
so fast die Macht der Musik Schuld ais der erregbarc und muthige 
Geist des Herrschers (<5tdvota at>VTOVoę ouoa zai dupoetSrJę)2). Eine 
ahnliche Geschicbte, dic uns ebenfalls dic ausserordentliebe Empfang- 
lichkeit der Griechen fiir musikalische Eindriieke kennzeichnet, theilt 
Plutarchos im Gastmahl mit VII, 5, 1. Ein gewisser Kallistratos, 
Vorsitzender der Amphiktyonen, gab wahrend oder nach der Feier 
der grossen pytbischen Spiele seinen Freundcn einen Festschmaus, 
bei dem ein Aulode seine Kunst entwickelte, und dies mit solcher 
Gewalt, dass die Zuhorcr von dem Zauber scines Spiels unwillkiirlich 
zu mimischen Bewegungen hingerissen wurden. Es geniigte ihnen 
nicht mehr auszurufen und Beifall zu klatschen ((3odv zat zpoteiv), 
sondern die meisten sprangen auf und vollbrachten Bewegungen, die 
eines freien Mannes unwurdig sind, die aber jenem Melos entsprachen.

1) Polit. III, 7 p. init. coli. Cic. de offle. I, 40 extr. Etb, Nikom. X, 5, 3 ot fdp 
<ptkaukot dSjoaroijat rotę kokotę npoaeyeio, eav zarazoóotuaw aukothiroc ztk.

2) Plutarch. de Alex. virt. 3. fort. 2, 2 erzahlt dasselbe von Antigenidas und 
lasst diesen einen Kriegsmarsch spielen, ’AvctYevt3ou tóv dpparstov aukouvtos vópov. Da
gegen notirt Seneca de ira II, 2, 6 Alexandrum aiunt Xenophanto canente inanum ad 
arina misisse.

3) Yergl. K. Fr. Hermann, Gottesd. Alterth. der Gr. 2. Aufl. S. 11.

24*

Die orgiastisclien Bestandtheile des hellenischen Bakchoscultus 
sind ohne Zweifel phonikischen oder sonstigen asiatischen Ursprungs. 
Floten- und Cymbelmusik deuten entschieden auf dicselben phrygischen 
Gebrauche hin, denen die Korybanten der grossen Gbttermutter an- 
gehorten3). So soli denn der Phrygcr Olympos die asiatisebe Flotę 
in den Peloponnes eingefuhrt und manche andere musikalische Neue- 
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rung den Hellenen gebracht haben 1). Aber schon fiir das heroische 
Zeitalter wird der Gebrauch der Flotę und der Ilirtenpfeife bezeugt 
von Athenaios I, 28, p. 16 B mit Beziehung auf die homerische 
Stelle Jl. X, 13, wonach Agamemnon im Lager vor Troja nachtlicher 
Weile den Schall der Flóten und Pfeifcn (aoA<nv aopin<ov r łvoit/v) 
erklingen bort. In der historischen Zeit verstarkte man bald die 
Flótenmusik durch andere Instrumente. So wurden haufig zusammen 
gespielt zwei Floten mit einer Lyra in dorischer Tonart, indem die 
spielende Person mit dem Plektron in der Rechten auf der Aussen- 
scite spielte 2), mit den Fingern der linken Hand aber die inneren 
Saiten riihrte3), indessen vielleicht, wie nach einer Darstellung im 
Museo Borbonico I, Tav. 31, ein Flotenspieler mit der Doppelflote 
tibiis paribus dextris et sinistris) accompagnirte und in Gemeinschaft 
mit einer Sangerin eine Symphonie (aopepoma, apptma, appop) Betek. 
An. I, p. 15, bei den Romern einfach carmen) zur Auftuhrung brachte4). 
Jedoch fanden der starkere Efiekt, der durch das Zusammenklingen 
mehrerer Instrumente erzielt wurde, und die grossere Biegsamkeit in 
der Modulation bald auch strengen Tadel; diese conkretere Belebung 
der Musik durch Harmonie, dieses „Schmelzcn und Fliissigwerden 
des kalten Einklangs erschien den alten Kunstkennern ais Verweich- 
lichung, Entnervung der edlen Tonkunst, und die Klagen iiber ihre 
schlechte Theatermusik erinnern uns lebhaft an die vielleicht gerech- 
teren Stossseufzer iiber leichtfertige Ballet- und Operncompositionen 
in der Neuzeit*  5).

*) Vergl. Buchholtz, Die Tanzkunst des Euripides, Leipzig 1871, dazu die Re- 
cension im Philol. Anzeiger 1872, S 99; ferner O. Jahn, Ueber die Gemalde desPoly- 
gnotos in der Lesche zu Delphi S. 33 Marsyas uud Olympos; ebenda iiber Thamyris.

2) xpousiv, pulsare, cf. H. Steph. Thes. s. v. xpouu>- xi3apav xpouetv, citharam 
pulsare; xpouópeva oppwa, instrumenta musica, ąuae digitis aut plectro pulsantur.

3) 4><źXXeiv, H. Steph. veupav vel yop5rjv tpalleiu, tangere nervum et chordatn, sed 
ita tangere, ut simul leni ąuodam motu percutias.

4) Horat. Epod. 9, 5 sonante mixtum tibiis carmen lyra | hac dorium (sc. 
ourpurti), illis barbarum (sc. (ppupari).

s) Goli, Culturbilder aus Ilellas und Rom, I, 149.
G) Athen. XIV, 26, p. 629, R oux ro> peyaloi ró su xsipsvov sivat, aXX’ iv tip 

su to psya.

Gegen zu starkes Blasen der Flotę erklarte sich auch der Flo- 
tenlehrer Kaphisias. Ais einstens einer seiner Schuler sich anschickte 
stark zu blasen (auXeiv pśya) und zwar mit allem Eifer, gab er ihm 
einen Schlag mit der Bemerkung, dass nicht im starken Blasen auch 
das Gutblasen liege, sondern in letzterem das erstere6). Schon Zenon
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soli iibrigens von diesem didaktischen Grundsatze des genannten Mu- 
siklehrers Gebrauch gemacht haben 1), so dass derselbe zu einer form- 
lichen Regel geworden scheint. Einiges auf die Technik beziigliche 
deutet auch an Lukianos im Harmonides. Harmonides der Schuler 
fragt seinen Lehrer im Flotenspiel, den beriihmten Aulodcn Timotheos, 
auf weiche Art er durch seine Kunst sich einen beriihmten Namen 
verschaffen konne. „Wie muss ich es angehen, lieber Meister, sagte 
er, um von allen Griechen gekannt zu werden ? Du hattest die Giite 
fiir mich, in Allem was zur Kunst gehort mich zu unterrichten; du 
hast mir gezeigt, was zur reinen Stimmung des Instruments (appó- 
aaaflai tov aukdv ię to azptfleę) erforderlich ist, wie man das Mundstiick 
(t7jv yXwaai8a) anblasen muss, um sanfte und melodische Tonę (XstttÓv 
ti zat Ippske;) zu erhalten, hast mir Geschicklichkeit im Ansetzen 
(oitoflakkeiy) der Finger, Festigkeit im Takt, richtige Harmonie meines 
Spieles mit dem Chor (csófi<pcova etvat Ta itpdę tov /opo'v) beige-

1) Diog. Laert. Vir, 1, 21, p. 163 ed. Did. icpoecpśpeto to tou Kaęialou, oę em- 
fiakopevou twóę toJv peyaka <puaav, narada? etite zrk. wic bei Athenaios.

bracht und mir gesagt, wie der Charakter jeder Tonart, das Begei- 
sterte in der phrygischen, das Bakchischwilde in der lydischen, das 
Ernstfeierliche in der dorischen, das Leichte und Gefallige in der joni- 
schen zu beobachten und auszudriicken ist*  u. s. f.

Ais den Hellenen durch ihren Woblstand mehr Musse verschafft 
ward und die Geister einen kiihneren Schwung zu allem Grossen 
nahmen, so ergriffen sie, wie Aristoteles Polit. VIII, 6 berichtet, schon 
vor und gleich nach den Perserkriegen, durch das Gefiihl ihrer Thaten 
gehoben, mit Lust alles Erlernbare, ohne eine Wahl zu treflen, son
dern immer nur nach Mehrerem haschend. Um diese Zeiten fand 
denn auch das besonders in Bootien lieimische Flbtenspiel Eingang in 
den attischen Schulen und wurde bald so beliebt, dass beinahe die 
ganze Jugend der besseren Stande es erlernte. Spater ware dann, 
nach Aristoteles Angaben, durch tiefere padagogische Einsicht und 
gesundere Geschmacksbildung diese Kunst, weiche kein wirklich bil- 
dendes Element enthalte und uberdies dem Gebrauch der Stimme im 
Wege stelie (vergl. S. 370), aus dem Unterricht der Gebildeten wieder 
entfernt worden. Zwar eine bestimmte Zeit, wann in Athen das Flo
tenspiel wieder aufgegeben worden, gibt Aristoteles nicht an; allein 
seine Hinweisung auf den Mythos des Marsyas und dessen Zusammen- 
hang mit der Verdrangung der Flotę macht es immerhin wahrschein
lich, dass er die Jugendperiode des Alkibiades um 440 v. Chr. meint.
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Um dieselbe Zeit polemisirt auch der Dithyrambiker Melanippides 
gegen die Auletik; Aristophanes spart nicht seinen Spott gegen die 
bootischen Pfeifer, und Euripides brachte dereń ungliickliches Vorbild 
Marsyas in einem Satyrdrama auf die Biihne1). Man braucht nicht 
gerade cin bestimmtes Jahr in solchen Dingen ais Wendepunkt anzu- 
setzen; und wenn in einem Fragment des Aristophanes2) noch zu einem 
spatcren Termin auf Flbtenspiel und Flotenunterricht hingewiescn ist, 
so crgibt sich daraus kein Widerspruch mit obiger Annahme. Da
gegen hat Michaeli*  zu rechter Zeit a. a. O. S. 13 den merkwiirdigen 
Umstand hciworgehoben, dass „in den zahlreichen choregischen In- 
schriftcn, welche ungefahr das Jahrliundert von 380 bis 270 umfassen, 
sehr viele fremde Flotenblaser, aber mit Bestimmtheit kein 
Athener nachweisbar ist. Die beriihmtesten Flotenvirtuosen, wie 
Pronomos, Antigenidas, Timotbeos u. A. waren Booter, und es ist 
eine nicht unwabrscheinliche Vermuthung Fr. A. Wolfa, dass die 
Choregie eines Flotenspielerchores auch deshalb besonders kostspielig 
war, weil man auswartige Kiinstler zu honoriren hatte3). Daneben 
besorgten in Athen die Flotenspielerinnen was von jener Kunst zum 
Hausbedarf erforderlich war, und bereits in sokratischer Zeit waren 
sie bekanntlich der fast unentbehrliche Zubehor jeder heiteren Gesellig- 
keit; unnioglich konnte ihr sonstiger Ruf dcm Ansehen der von ihnen 
betriebenen Kunst fdrderlich sein. Nichtsdestoweniger ware es ein 
Irrtbum zu glauben, dass nun in Athen die Flotę vbllig aus dem 
Mundc der Manner verbannt gewesen sei. Hier und da nimmt beim 
Gelage statt der Flotenblaserin auch wohl einmal ein Jtingling die 
Flotę zur Hand; besonders aber lassen Manner und Jiinglinge es sich 
nicht nehmen, bei der Heimkehr vom heiteren Trinkgelage mitten im 
Zuge weinlustiger Genossen ihre cigenen Musikanten zu sein4J.

1) Michaelis, Arch. Zeit. 1873, S. 12.
2) Aus den AairaXiJc um Ol. 881 = 427 v. Ćhr., bei Athen. IV, 84, p. 184, E. F.
3) Cf. Wolf, Prolegg. in Demost. Lept. p. XCIII, 51; cur. Bremius, 1831, p. 50. 

Vergl. Demosth. adv. Mid. § 156 tpafuiSots zr^opyj-pjzś itod’ outoc, eyio 3 auXT]Tat« 
av3pdaiv. zai on touto rdvdX«»p śzewję tiję Saitdyyjs itXeov tarł ixoXX<ii, ouSeię 
apoei Sij uou.

4) Michaelis, a. a. O.

Die Flotę kam ubrigens bei den Hellenen auch im Kriege zur 
Anwendung. Neben derPoesie dienten der Kriegskunst auf dem Marsche 
wie vor der Schlacht auch musische Kiinste. Ein eigener Flotenspie- 
ler (rpi7jpauA7ję) gab auf den dreirudrigen Schiffen den Takt zum 
Rudern an fiir die Ruderknechte. Unter Flotenschall und Gesang 
nach ermuthigenden Melodien zogen die Spartaner in die Schlacht,
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in der die KUmpfer, strenge geschult, nach den Regeln des Tanzes 
in schoner Form sich bewegten, zum deutlichen Beweise, dass die im 
Frieden geiibten Waffentanze sich im blutigen Kampfe praktisch be- 
wahren. Weiter unten werden wir bei der Orchestik auch den eigen- 
thiimlichen Namen ttpoop/rjaTTjpsę, d. i. Vortanzer, fur Kampfer, nach- 
zuweisen haben. Wie insbesondere in Sparta die Musik geiibt wurde, 
um durch sie das Gemiith zur Tapferkeit und Vaterlandsliebe zu ent- 
flammen, ist allgemein bekannt. Welche Wirkungen aber auch die 
Flotę bisweilen in dieser Hinsicht hervorbrachte, zeigt ein merkwiir- 
diges Beispiel bei Athenaios XII, 19, p 520 F aus der Geschichte 
der Stadt Kardia, von dem Lampsakener Charon. Andere wurden 
vorbin S. 371 von uns angefiihrt.

Wie beim aolischen Stamm, den Bbotern besonders, so war das 
Flbtenspiel auch bei den alten Etruskern sehr beliebt und bildete 
einen wichtigen Unterrichtsgegenstand, wenngleich bei ihren Opfern, 
Festspielen und im Kriegc die von ihnen erfundene Trompete (aalmy?) 
vorzugsweise in Gebrauch gewesen sein diirfte1). Von Etrurien ge- 
langte die Flotę zu den Romern, zuerst wohl in ritueller Anwendung2), 
auch bei Gastmahlern zur Begleitung von Volksliedern3); spater frei- 
lich, wie alle musischen Kiinste, zu Diensten des Luxus. Vollends 
in der Kaiserzeit machten in Rom Kitharspieler wie Flotisten die 
besten Geschafte4), wie denn daroals der Musikunterricht uberhaupt 
zu einem hochst eintraglichen Gewerbe sich ausbildete. Nero berief 
Terpnos, den beriihmtesten Kitharspieler, zu seiner Ausbildung aus 
Griechenland zu sich. Diesem und seinem Collegen Diodoros liess 
spater Vcspasianus bei der Einweihung des wiederhergestellten Thea- 
ters des Marcellus je 200,000 Sesterzen auszahlen5). Im Jahre 186 
v. Chr. waren aber auch zugleich mit dem heimkehrenden asiatischen 
Heere die griechischen leichtfertigen Psalter- und Harfenspielerinnen 
in Rom eingewandert, die ja fast nie bei den Symposien ihrer Lands- 
leute fehlen durften. Ais Antisthenes horte, dass Ismenias ein ge- 
schickter Flotenspieler ware, sagte er: Dennoch ist er ein gemeiner

*) Vergl. K. O. Muller, Kunstarchaolog. Werke, Bd. III, S. 126 ff. die tuskische 
Trompete.

2) Dionys. Halik. ’Apy. 'Puip. VII, 72, Tom. II, p. 96 Kiessl. xi#aptorai re adpóoi xai 
aukłjrai irolkoi xrX.

3) Non. s. v. assavoce: in conviviis pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, 
in quibus laudes erant maiorum, et assa voce et cum tibicine,

*) Juvenal. III, 63 sqq. VI, 379 sqq.
5) Vergl. Goli, a. a. O. I, S. 44; II, S. 232.
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Mensch, denn sonst wurde er nicht ein so geschickter Flotenspieler 
sein !)• Diese Leute wurden allerdings durchgehends besser bezahlt, 
ais die Lehrer der Wissenschaften; zumal in Rom war in der Casa- 
renzeit ein solches Virtuosenthum ungemein forderlich zum Fortkom- 
men und konnten sich einzelne dieser Kunstler ein grosses Vermogen 
erwerben. Der bekannte Epigrammendichter Martial ertheilt einfach 
den Rath, einen Knaben, der in der Welt fortkommen wolle, nur ja 
nicht studiren oder Verse machen zu lassen; vielmehr solle er sich 
auf die Cither oder die Flotę verlegen. Habe er aber einen harten 
Kopf, dann solle er Ausrufer werden oder Baumeister 2).|

Die Flotenmusik ist die helltonende, gellende, pfeifende, die 
Mouaa Ktyeta3). Aus der einfachsten landlichen Uebung mit der Rohr 
pfeifc oder Schalmei bildete sich das kunstvolle Spiel im Laufe der 
Zeiten. So heisst es von der ersten Entwickelung des Menschenge- 
schlechts bei Lucretius V, vs. 1384 sqq., dass die Menschen friihzeitig 
erlernten

„mit allmaliger Kunst die siissen klagenden Tonę
- weiche die Flot’ ausgiesst vom Finger des Sangers geriihret,

die man erfand im einsamen Hain, in Waldern, auf Triften, 
an den veriideten Orten der Hirten, bei góttlicher Musse.“

Sicher fehlte die Flotę nicht bei den einfachsten Cultushandlungen; 
bei Opfern z. B. und beim Gesang von Hymnen wird immer wieder 
die Flotenbegleitung erwahnt, wenigstens in der nachhomerischen Zeit. 
Bei der Opferhandlung sollten iiberdies Storungen durch fremde Laute 
durch die Continuitat des Flotenspieles fern gehalten werden4). Ais 
solche Flotenspieler zur Begleitung des Opfers finden sich der tepaóXir)C, 
der oKOufiaókT]? oder einfach adkijTłję. Aber auch Suataę a/ópouę zai

*) Athen. III, 51, p. 97 nach Platon: zai yap ourot Sta tó pi] 3uvaa3at aXW]lotc 
8t aura>v auvei\at ev riu itórtu pł]5s Sta tiję eautuw <pu>vij{ zal r<i5v eaur<u\ u it ó
aitaiSeuatat rtpia? iroiouai rac aukrjrpiSaę, itolloS pia8oupsvot alXotpiav <p<uvqv, rrpj 
auX«iv, zal Sta izelv<ov tpcu^iję aXXqXot{ zrX. Die ganze Menschenklasse wird
geradezn ais ęauXot zal apopatot a^Spantot bezeichnet.

2) Martial. V, 56 cui tradas, Lupę, filium magistro, | ąuaeris sollicitus diu ro- 
gasque. | Omnes grammaticosąue rhetorasąue j devites moneo; nihil sit illi | cum libris 
Ciceronis aut Maronis. | Artes discere vult pecuniosas? | Fac discat citha- 
roedus aut choranles. | Si duri puer ingeni yidetur, | praeconem facias vel archi- 
tectum. Mehr iiber diesen Gegenstand bei Goli a. a. O. I, S. 41 ff. II, S. 231.

8) Vergl. Welcker, KI. Schrift. I, 2.
4) K. Fr. Hermann, Gottesd. Alterth. bearbeitet von Stark S. 163 Anm. 17. 

Vergl. auch K. O. Muller, Kunstarchaol. Werke, Bd. 111, S. 122 das Flotenspiel bei 
den Etruskern und die etruskischen subnlones.
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avaóXou; gab es1). Auch die Klagegesange bei Lcichenbegang- 
nisson wurden von der Flotę begleitet; man hat Flotentheile aus Elfen- 
bein in Grabem gefunden, die sich doch wahrscheinlich auf die den 
Todten begleitende Flotenmusik bezogen2). Die gellende Flotę war 
aber auch Dienerin der ausgelassenen Lustigkeit, ungefahr wie die 
Schwegelpfeife in den oberbayerischen Alpenthalern3). In der Regel 
begleitete die Flotę auch die Tanze4); so wurden die Knabenpaiane 
in Sparta an dem Feste der Hyakinthien zur Laute und Flotę gesun- 
gen5). Die ganze Kunst dieses Spieles culminirte endlich in den Pro- 
duktionen der Flotę bei den Pompen und den dramatischen Auffiihr- 
ungen in Athen, sowie bei Gelegenheit der grossen nationalen Spiele, 
insbesondere der Pythien. Wer bei den pythischen Festen alsFlbten- 
spieler auftritt, hat friiher gelernt in der Furcht vor dem Meister, 
sagt Horaz Ep. ad Pis. vs. 415 gleichnissweise vom Flotenspiel des 
Pythaulos, der den IIuGrzó; vópo?, das ll’j&ixdv aoAłjpa bei dem gros
sen apollinischen Feste vortrug. So fiihrt Pausanias einen Argiver 
Sakadas auf, der in den grossen Pythien dreimal ais oder

<) K. Fr. Hermann, a. a. O. S. 226, 333 extr.; yergl. ebenda S. 332 ein Bei- 
spiel einer Procession unter Flotenspiel.

3) K. Fr. Hermann, Gr. Priyatalterth. S. 320, Anm. 23.
3) Vergl. oben S. 374 und Pratinas bei Athenaios XIV, 8, p. 617, D xal yap 

śa&’ uit^pśraę (ó aóXó{) x<óp«>v póvov Oupapa^otę re TOfpayiaiai veu>v SeXet rtap otvov śp- 
peyat arparqXaraę xrX.

4) saltare ad cantum tibiae, cf. Horat. Carm. II, 17, 28 de Fauno pouaixu>rar<p.
Lukian. Bis accus. 10 <o lldv, poosizrórars xai itł]3qrtxrórare Sarjp<ov itavr<ov. Interes- 
sant bleibt die Notiz bei Athen. I, 40, p. 22, C 8eó<ppaaro? 3e itp<iiróv Av3p<ova
róv Karavatov auXr]T»]V xtv^aeię xal pu&pou? icot^aai roi srópart aóXouvra • atxeXi£ttv 
ró opysiadai napa rotę itaXaiot{, yergl. weiter unten.

5) Cf. Horat. Carm. IV, 1, 22 lyraeąue et Berecynthiae delectabere tibiae 
sqq. 15, 30 Lydis remixto carmine tibiis sqq. Welcker, KI. Schr. I, S. 26; ebenda 
S. 2 iiber die Bedeutung der Namen Mtpyeppoj und Arppridói)? oder Atparidóigc in Be- 
ziehung auf die Fliitenklange, und O. Jahn, Besclireibung der Vasensamml. Kónig 
Ludwigs I, Vorrede p. CXX von den Namen, „die mit absichtlicher Beziehung auf 
die dargestellte Situatiou gewahlt sind, wie wenn bei der Beschaftigung mit Pferden 
sich Namen tlnden, die mit iitnos zusammengesetzt sind, wenn neben einem Bogon- 
schiitzen Eu6ufioXoć oder Eu(3oXoę, neben einem Gymnasten IIevradXoę, neben einem 
Hornblaser NexauXot beigeschrieben ist, oder die Zusammenstellung der Namen den Sinn 
der ganzen Darstellung aufklart".

6) Pausan. VI, 14, 4; X, 7, 3.
’) Athen. XIV, 36, p. 634, F -rreyre yevq eivat auXoJv. Ebenda p. 618, C iiber 

Ai[3'J{, einen Nomaden, dem die Erflndung zugeschrieben ward und der Veranlassung

srtt Toi? aukoię siegte6).
Nach Aristoxenos hatte es fiinf Arten der Flotę gegeben7). Wie 
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bei der Leier, kani das Flotensolo, ohne Begleitung der menschlichen 
Stimme, spater in Aufnahme '). Ungenau heisst es bei Hich im Illustr. 
Wbrterb. der rbm. Alterth. unter auloedus „Einer der zur Flotę oder 
Pfeife singt®, wahrend ebenda unter choraules bemerkt ist: „Ein 
Musiker, der den Chor des griechischen Theaters oder iiberhaupt eine 
Anzahl Sanger mit der Doppelflóte begleitete, im Gegensatze zu auloe
dus, der Solo spielte ohne Begleitung der Stimme.®

Die Flotę der Hellenen war nicht was die unsrige; „unter otuXóę 
wurde jedes musikalische Instrument mit Schaft, Luftlbchern und 
Mundstuck, verstanden; so wiirde denn auch die heutige Clarinette, 
das Bassethorn und Fagott dahin gehoren®2). Zahlreiche Arten von 
Floten (aukcov stSyj, Pollux IV, 74) kamen mit der Zeit in Aufnahme; 
zu bemerken ist, dass der Hauptname des Instruments im Griechischen 
entnommen ist von dem Rohr (ao/.dę) aus Schilf, Buchsbaum, Horn, 
Metali, wahrend das lateinische tibia eigentlich den Schenkelknochen 
gewisser Vogel und Thiere bedeutet. Alle Arten aber zeigen die 
charakteristischen Lbcher (TpoTCrjpatajitapa-tpuit^paTa), die mit demFinger 
bedeckt werden, und ein Mundstuck ykami'?, lingula oder ligula, lingua), 
auf dem die Tonę hervorgebracht werden, indem man dasselbe zwischen 
die Lippen nimmt (vergl. Donatus ad Terent. ed. Klotz p. XX de 
comoedia). Das kolbige obere Ende, an dem die ykwaatę, ist ókpóę, 
u<póZptov (Pollux 1. c.); ein Futteral fiir das Mundstuck heisst ykairco- 
xopetov, wahrend au^w; (vergl. oben S. 231) den Flotenbehalter 
(aukoSh/zuj, cpapstpeiov) bedeutet, tpopPeta aber die beim anstrengenden 
Blasen gebrauchte lederne Mundbinde, welche, wic der Name sagt, 
nach Art eines Halfters um Lippen und Kinnbacken gelegt die Starkę 
des Blasens massigen und den Ton mildern sollte.

Die alteste und einfachste Form der Flotę war sicher eine kleine 
Pfeife von Buchs, ahnlich unserem Flageolet, griechisch ptfoaoko; ge- 
nannt. Ebenso einfach waren die kleinen agyptischen und phonikischen 
Rohrpfeifen Trpypot, yty^ptat, tibiae gingrinae, mit hellem und klagen- 
dem Ton. An dritter Stelle ist zu erwahnen eine Art Fagott, mit 
einem an der Seite der Rohre angebrachten Mundstuck, so dass beim 
Spielen das Instrument, schrag gehalten, mit seinem oberen Ende fast

war, dass Einzelne den aukót aueli kifiuc nannten. Auch ein Apd(3ioę aulij-rijt erscheint 
bei Bekker An. Gr. I, p. 214, und ’Apa(?toc aukóę bei Poilux VI, 120 unter kaloę.

•) Athen. XIV, 9, p. 618, A nc ay<uv aupupiimaę apot^alo; aulou zai puSpoę 
lópu roO itpoapel<uSoiJvTO{.

*) ~Wach»muth, Heli. Alt. II, S. 730; dazu Pollux IV, 67 ra Se epTtveópeva opyava 
TÓ ojpiww aulol zai dpc/fd zrX.
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das rechte Ohr desSpielenden beriihrte1), daher der Name itXa?ćaiAo;, 
tibia obliqua. Eine vierte Art, tibia vasca, soli den Anfangern 
zur Uebung gedient haben, ‘weil die Form des Mundstiickes bei 
diesem Instrument das Hervorbringen nnd die Modulation der Tonę 
erleichterte. Es war dies ein einfacher Rolirstengel, an dem das Mund- 
stiiek wie bei der vorigen Gattung seitwarts angebracht war. Wich- 
tiger ist die lange Pfeife, tibia longa, die vorzugsweise bei religioscn 
Ceremonien, Opfern u. dgl. gebraucht ward und fast dieselbe Lange 
gehabt zu haben scheint wie der Musiker selbst. Dagegen wurde eine 
sechste Art, die krumme Buchsbaumflote (Ikupo?, tibia curva), ais 
phrygisches Instrument besonders bei den Festen der Kybele gebraucht. 
Diese Flotę war am untern Ende wie ein Horn, oder noch stiirker 
wie eine Tabakspfeife gekriimmt, und hatte bisweilen auch zwei Roh- 
ren, die von der Mitte des Instrumentes an sich abzweigten; daher 
ihr Ton ais biforis bezeichnet wird 2). Dagegen hiessen Ceupj, tibiae 
pares, ein Paar Floten von gleicher Lange und Starkę, die beide 
denselben Ton gaben, d. i. beide hocb oder beide tief. Ein Musiker 
blies beide, obgleich jede ein Instrument fiir sich war und nicht, wie 
bei der vorhin erwahnten Art, zwei Rohren von demselben Stamme 
aus sich theilten. Ein Paar ungleicher Floten, tibiae impares, die 
gleichfalls von einem Musiker geblasen wurden, hatten yerschiedene 
Tonę, die eine hohe, die andere tiefc, verrnoge ihrer verschiedenen 
Lange und der ungleichen Zwischenraume zwischen den Lochem. 
Die beim Spiel in der rechten Iland gehaltene Flotę (aukóę av3pigtoę, 
tibia dextra) war aus dem oberen Stiick eines Rohrstengels gefertigt 
und gab die tiefen Tonę, daher auch ihr Name „mannliche Flotę" 3). 
Diejenige von zwei Floten, weiche in der linken Hand gehalten wurde, 
bestand aus dem unteren Ende des Rohrstengels nachst den Wurzeln 
und gab die hohen und hellen Tonę, weshalb sie bei Herodotos die 
weibliche Flotę heisst. Fiir die tibia dextra oder die tiefe Flotę 
scheint auch der Name incentiva iiblich gewesen zu sein, nach Yarro4), 

1) Apul. Metam. XI, c. 9, ed. Bildebrand I, p. 1017: Ibant et dicati magno 
Sarapi tibicines, qui per obliquum calamum ad aurem porrectum desteram familiarem 
templi deique modulum frequentabant. Hildebr. adnot, obliqua tibia vocatur etiam 
cpumyS irkafiauZoę et arpoypukr;.

Vergil. Aen. IX, 617 sq. ite per alta | Dindyma, ubi assuetis biforem dat 
tibia cantum.

3) Herodot. 1,17 śorpareóero óiró «upiyyu>v n xai itqxri8<uv xat aukou ■)pvaixł)tou 
re zal av8pqiou.

*) De re rust. I, 2, 15 p. 120 ed. Grsner: Et ut dextera tibia alia quam sinistra, ita 
ut tamen sit quodam modo coniuncta, quod est altera eiusdem carminis modorum i u-.
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weil die rechte Pfeife den Anfang machte, und fiir die hohe Flotę 
tibia sinistra, nach derselben Angabe der Name tibia succentiva, weil 
die Melodie, welche die rechte oder tiefe Flotę anstimmte, von der 
linken oder hohen Flbte aufgenommen und fortgefiihrt wurde. Un- 
sicher sind endlich noch die Namen sowohl wie die Eigenthumlichkeit 
der tibiae Sarranae und der tibiae milvinae !).

Die angefiihrte Benennung fiir die Einzelflbte póvai>Xoę diente 
iibrigens auch dazu die Person zu bezeichnen, welche dieses Instrument 
spielte2). Im Gegensatze zum der Solo spielte, hiess beim
griechischen Theater weiterhin /opaóki); jener Musiker, der den dra- 
matischen Chor oder iiberhaupt eine Anzahl Sanger mit der Doppel- 
flote begleitete; dagegen jener Flbtenspieler, der die Soli begleitete, 
wurde ito&aókijc, pythaula, genannt, weil er, nach einer Notiz bei Hy- 
ginus 3), urspriinglich eine Melodie spielte, die den Kampf zwischen 
Apollon und dem Drachen Python nacliahmte. Endlich findet sich 
noch der Name aitoySaukr); fiir denjenigen Flbtenspieler, der mittels 
der langen Doppelflote die Hymnen begleitete, die beim Opfer wah
rend der Libation (aitov87)) gesungen wurden 4).

Eine den Jonern eigenthiimliche Flotę, payaStę, fiihrt uns hier 
auf das gleichnamige Saiteninstrument5) und damit zunachst auf die 
Kit bar. Die ziOcćpa (zt&aptę, Guitarre, Ital. chitarra) ist ein uraltes 
Saiteninstrument, das in seiner Form dem Hals und der Brust des 

centiva, altera succentiva. Et quidem licet adjicias, inąuam. pastorum vitam esse 
incentivam, agricolarum succentiyam.

*) Vergl. Rich, Illustr. Worterb. s. v. tibia, no. 13) u. no. 14). Ueberhaupt iiber 
Flotonnamen Athen. XIV; iiber zpóraka, Castagnetten, irka-poc aukóc, supiy?, <pumf$ u. 
drgl., siehe O. Jahn, Berichte iiber die Verhandl. der k. sachs. Gesellsch. d. Wissensoh. 
1851, Bd. III, S. 169 ff.

2) Auch inonaules findet sich dafiir in den Notae Tiron. p. 173. Vergl. iibrigens 
H. Steph. Thes. s. v. auX<p3óc, tibicen; differre ab auXi)tr]C annotat Bud. ex Athen. 
XII, p. 538, E; Athen. XIV, p. 621, B SiSorat 8e ó sreęauoc roi tkaptoBoi xai rtu 
auktpBui, ou rój tpakrr; ouBe toJ aukrjrig. Differt autem ita ab aukr]rqc, ut hic sit 
tibicen, auktpBóc autem ad tibiam canens.

3) Fab. 273, ed. Bunte, p.168 his quoque ludis pythaules, quiPythiacantave- 
runt, septem habuit palliatos, qui voce cantaverunt, unde postea appellatns est cho- 
raules.

*) Ueber die zpouTte^ta, lignea calceamenta, der Flotenspieler yergl. Band I, S. 
129, 161; dazu Photios p. 180, 22 xpouiceOzt, $uXiva urco3qpara, śv otę rac skalać erta- 
rouy ot Be apórakoy ó eitujjotpouaiy o't aukrjrai- ró parakou. Ueber Sepórcoyrec aukoirotot 
vergl. auch Hermann-Stark, Gr. Privat S. 348, Anm. 12; S. 355, Anm. 19.

*) Ueber ihr Wesen und Verhiiltniss zu einander yergl. Hiickh de metr. Pind. 
263 sqq.
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Menschen gleicht (Isid. Orig. II, 3, 22). Abgesehen davon, dass von 
den griechischen Dichtern das Wort bisweilen in einem allgemeinen 
oder unbestimmtcn Sinn gebraucht wurde, bestand die Kithar aus 
einem hohlen Boden (r/yEtoY), zwei daraus sich erhebenden, nach oben 
zu gleicli Ochsenhbrnern gekriimmten Seitenstiicken (raksie) und einem 
Querholze zwischen beiden, woran die Saiten befestigt wurden ')• Ver- 
wandt war mit ihr die Leier (kupa); jedoch waren bei dieser die 
Saiten von beiden Seiten offen und hatten keincn Resonanzboden. Die 
Leier wurde mit beiden Handen gespielt, von jeder Seite eine; oder 
mit einem Plektron in der einen Hand (xpoóetv) und mit den Fingern 
der andern (<pakkstv)* 2). Wenn der Spieler (kuptanję, lyristes) dabei 
sass, so stellte er das Instrument auf die Knie; beimSpiclen im Steben 
hing es an einem Band (balteus) iiber die Schulter (vergl. unten S. 385 
zur Kithar). Einerlei mit der Kithar scheint die tpoppąS gewesen zu 
sein, zu der im Homeros Achilleus und Phemios singen und dereń 
nachher die Rhapsoden sich bedienten. Von den Lydern entlehnt 
war die it7)XTt;, eine Art Lyra, nach Herodot. I, 17; ebenda mag 
auch die vielsaitige fGpfhro; oder Pap^rcou im Gebrauch gewesen sein. 
Ausserdem finden sich bei den Griechen noch eine Mengc Namen fiir 
Kithara und Lyra, wie /eku;, tpakrijpioY, aapfitńn), welche sich meist 
auf eine Verschiedenheit des Baues oder der Bespannung beziehen 
und welche in spaterer Zeit die einfachen und urspriinglichen Benen- 
nungen xt&apa, kupa verdrangt zu haben scheinen, wie dies Aristoteles 
von der wrpmz und pap^rcoę ausdriicklich bemerkt3). Mancherlei In- 
strumente seien auf solche Art wieder aufgegeben worden, die bei den 
Vorfahren gebrauchlich waren; so auch diejenigen, die zu nichts alszur blos
sen Belustigung der Ohren dienen, namlich die Siebenecke, dic Triangel und 
Sambyken, und endlich alle die, welche eine kiinstliche Uebung der Hand 
erfordern 4). Nach Euphorion bei Athen. XIV, 36, p. 635 A ware an die 
Stelle der alteren Form payaStę spater Namen und Form der oapl9u'x7J 
getreten, jietaaxeuaalh;va' tyś irote xai aappux7;v pstovopaa&7}vat. Im 
Lateinischen ist der allgemeine Ausdruck fiir Saiteninstrumente fides

1) Burette, Mem. de 1’Acad. des Inscriptt. IV, 116.
2) Vergl. Rich, s. v. cano, intus et foris canere.
3J Polit. VIII, 6, 7 rrokka r<uv opydv<i>y rcuv dp/ai<i>v, oioy TO)xriStc xat (3dp- 

{iitoi.
Aristot. 1. c. xal ta rtpóę rj3ovi]v ouyreiyoyra roić axouo'jai t<um ypaipevu>v, ćit- 

rtrpiiya xai rpiyioya xat aap^0xai xrk. In Betreff der sambuca yergl. man jetzt aucb 
O. Jahn, Comment. ad Pers. Sat. V, 95, p. 196.
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(fidis vom griechischen aipiSij — Darmsaite); ebenso fidicen, allge- 
mcin fiir Saitenspieler, Lautner, Lautenschlager. Unsicher ist va'pXa, 
nablia, nablum, ais Saiteninstrument, das mit beiden Handen ohne 
Plektrum gespielt wurde. Nach Athen. IV, 77 ware es eine Art 
Wasserorgel gewesen; doch scheint es mit dem hebraischen nebel 
identisch zu sein. Die Erfindung der kleinen Lyra, wohl das alteste 
Saiteninstrument, wurde dem Hermes zugeschrieben; sie hatte vier 
Saiten und hiess daher Mercurii tetrachordum *)•  Ein allgemeiner Name 
ist im Lateinischen hiefiir testudo, aber auch fiir die sechs- und die 
siebensaitige Lyra2); ebenso im Griechischen /śao;, Da sich
an jeder Seite des Instrumentcs ein Horn befand, so steht haufig auch 
der Plural cornua fiir ein solches Instrument. Im Laufe der Zeit 
wurde die Lyra, weiche anfangs nur vicr Saiten hatte, vervollkomm- 
nct; durch Terpandros crhiclt sic sieben Saiten (Strab. XIII, 618), 
die spater durch den Milesier Timotheos bis auf elf vermehrt wurden 
(Suid. s. v. Ttpó&jo;), weiche Neuerung jedoch in Sparta keinen Ein- 
gang fand.

§ 14.

Die Kitharisteiiscliule.
Der Unterricht in Gesang und Kitbara, unser Musikunterricht, 

begann in Athen in der Regel dann, wenn die Anfangsgriinde im 
Lesen und Schreiben erlernt waren3). Ohnedies wird, bei dem Ueber- 
gewicht der musischen Erziehung in Athen, wohl Niemand aus einer 
zufallig umgekebrten Aufzahlung der Gegenstande des Unterrichts4}

<) Cf. Boetil opp. ed. Mignę, Tom. I, p. 1183 cuius quadrichordi Mercurius 
dicitur inventor, coli. p. 1259 sqq. Ibid. Tom. II, p. 1189 chordarum ordo. p. 1191 
chordarum nomina.

2) Horat. Carm. III, 11, 3 tuque testudo resonare septem | callida nervis.
3) Vergl. Band I, S. 236; besonders die wiederholt angefiihrte Stelle bei Platon 

Protag. p. 326, A irpóę toutoh, emtoio zi^apljeiy pd9u>ai zA. wenngleich Platon selbst 
in den Gesetzen VII, p. 809 sq. den Beginn dieses Unterrichts in das dreizehnte Lc- 
bensjahr setzen und eine Fortsetzung desselben durch drei Jahre yerlangen zu diirfen 
glaubt. Allgemeiu Plutarch. Alkib. c. 2 eitel etę to p.av&avsw iqze, toi? akZotc 
umptoue StSaazdkou śiuetzaię, tó 8’ auksiv e<peuYSv zA.

9 Z. B. bei Aristoph. Nubb. 729 zal Tpa<pśvTa{ óv itakaiarpai; zal yopotj zal 
pouaizijj, oder bei Terent. Eunuch. III, 2, 24 fac periclum in litteris, | fao in palaestra, 
in musicis.
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etwa folgern wollen, dass der Grammatik und Musik im Stufengange 
des Unterrichts die Gymnastik vorangegangen sei.

Die Kinder lernten auf der Leier oder der Kithara spielen und 
dazu singen. Spiel und Gesang wird kurzweg mit zt&aptpSta bezcich- 
net, dagegen mit ztftaptaię blosscs Kitharspiel (yergl. S. 3o5 Anm. 1). 
Fiir den kitbaristischen Unterricht ist zidapiCew der stehende Aus
druck, wie Zupa fiir dss beim Unterricht gebrauchte Instrument, 
wahrend die kunstvollcrc zthapa scbwerlich beim Unterricht angewen
det wurde. Daher werden gelegentlich auch die Ausdriicke Zupa und 
zt&aptCsw mit einander verbunden’), eine Verbindung, die alles Auf- 
fallige verliert, sobald man, wie Michaelis bemerkt, Arcbaolog. Zeit. 
1873, S. 5, der ersten Autoritat in diesem Fache folgt, dem Aristo- 
xenos, welcher unzweideutig die zt&apię von der ztdapa unterschei- 
det und jene der Zupa gleicbsetzt; das davon abgeleitete Verbum ist 
daher fiir das Spiel auf der Lyra durchaus angemessen. Die kunst- 
reiche Kithara will Aristoteles ais Yirtuoseninstrument ganz aus dem 
Unterricht verbannt wissen, wahrend Platon in seinem Staate Lyra 
und Kithara gestattet; die Lyra oder Kitbaris gehorte stets dahin2).

Ais Tonzeichen gebrauchten die Griechen ihre grossen Buch
staben, aber mit einer Menge Verandcrungen, bald aufrecht, bald lie- 
gend, bald schief, verkiirzt, in die Lange gezogen oder verstiimmelt. 
Von der modernen Musik unterscheidct sich die griechische noch be
sonders dadurch, dass sie von der Zeit an, wo sie geschrieben und 
beschrieben wird, iiberwiegend mathematisch ist, Die vicrsaitige 
Lyra (to 'cćTpa/opócrJ, die Grundlage aller spateren Tonsysteme und 
der gesammten technischcn Entwickelung der Musik, beruht auf mathe- 
matischer Auffassung; sie umfasste fiinf halbe Tóne, und je nach der 
Grosse der lntervallen ergeben sich daraus dic Gattungen der
Musik, die dann durchkreuzt werden von den auf Stammesunterschie- 
den beruhenden Tonarten (stSłj), urspriinglich der dorischen, lydischen 
und phrygischen, jc nach der Stellung des ungleichen Intervallum. 
Dem erwahnten Tcrpandros wird sodann die Zusammenfiigung zweier 
Tetrachorde zugeschriebcn, dies ist das Ileptachord mit einer achten 
Saite ais Oktave (to dia zaawv). Mittelst Ilinzufiigung noch eines 
Tetrachordes oberhalb und unterbalb des lleptachordes entstehen wei- 
terhin immer noch mehr Tonarten dadurch, dass der Grundton einer 
solchen Tonleiter-die ganze Scala aller halben Tbne bedeuten kann.

0 Hom. Hymn, in Mercur. vs. 423 Xup7j o’ eparóv xi&api(/uv xrX. Xenoph. Symp.
3, 1; Aristotel. Polit. VII, 13.

2) Yergl. Aristot. Pol. VIII, 6 und oben 8. 358; Piat, de rep. VIII, p. 399, D 
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Darin erschopft sich solchcrgcstalt die ganze Moglicbkeit der matbe- 
matischen Abstufungen und Complexionen, so dass die Zahl der 
Tonarten iiber 160 betragt.

Der Charakter aber der Tonarten (ef8v]) wird in der Anwendung 
der Musik die langste Zeit sorgfiiltig festgehalten. Urspriinglich waren 
ihrer, wie bemerkt, nur drei im gewbhnlichen Gebrauch: 1) die do- 
rische (óiupwti) von ernstem, strengem und tiefem Charakter, geeig- 
nct eine ruhige und besonnene Seelenstimmung hervorzubringcn; wes- 
halb sie auch Platon ganz allein fiir piidagogisch berechtigt erklart 
und empfieblt (S. 359. 369). 2) Die phrygische (cppoftart)
mit dem Ausdruck des religibsen Enthusiasmus, der bakcbischcn Be- 
geisterung und Schwarmerei, die vorzugsweise zur Anwendung kam 
bei den rauschenden Festen der phrygischen Kybele oder Gotter- 
mutter und an den Dionysien der Hellenen. 3) Die lydische Ton- 
art (aoSioti) mit den hochsten Tonen war ron weichem und sanftem 
Charakter, zierlich und geschmeidig ■)• In der weiteren Entwickelung 
wird uns das Jonische (taazt) ais weich und schlaff beschrieben, 
mit beliebter Anwendung bei Gastmahlern; das Aolische (aioAtcm') ais 
iippig, bunt und verJiebt; das Gemischt-Lydische (pt$oko6tati) ais boch 
und scharf, weincrlich und traurig. Indessen eine ganz bestimmte 
Vorstellung mit diesen Bezeichnungen nach Volksstammen zu verbin- 
den ist bis jetzt Niemand gelungen; wir kennen eben nur diese ganz 
allgemeine Charakteristik der verschiedenen Tonleitern. Nach Fortlage 1 2) 
hatte das antike System seine Grosse und Majestat hochst anschaulich 
und treffend darin gefiiblt und an den Tag gelegt, dass es die funda- 
mentalen Gefuhlswege der Musik, dieTonleitern, mit Volkernamen 
bezeichnete. „Die in der modernen Musik das Primat besitzende 
lydische Tonlciter und die in der antiken Musik das Primat besitzende 
dorische Tonleiter bilden die reinen Extreme dieses psychischen Vol- 
kerlebens, wahrend die phrygische Tonleiter zwischen ihnen ein Feld 
der Ausglcichung und Versobnung eroffnet.“

1) Ueber die Wiirdigung der Unterschiede durch Platon und Aristoteles vergleiche 
man im Einzelnen Kapp, Piat. Erz. S. lOł. 111. 113 und Aristot. Staatspadagogik 
S. 155. 175. 102.

*) Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt, S. 7.

Wir haben friiher gesehen S. 265 ff., in welcher Weise im 
Alterthum schon beim Erlernen des Alphabets durch eine Art Gesang 
und mit Zuhiilfenahme einer Melodie auf das Gedachtniss gewirkt 
und der grundlegende Unterricht der Kleinen betrieben wurde. Es 
kann kaum zweifelhaft sein, dass bei den ersten Uebungen des Sing- 



385

lehrers (zl&aptaTigc) so gut wie bei denjenigen des Grammatisten ge
wisse altherkommliche Melodien, beziehungsweise Tex te beliebter 
Lieder, zu Grunde gelegt wurden. Doch wird uns die Sache durch 
Vasenbilder auch ausdrticklich bezeugt; so erblicken wir zum Beispiel 
auf einer auch von Ad. Michaelis in der Archaol. Zeit. 1873 S. 1 ff. er- 
wahnten Tasse (Kyathis) des Berliner Museums vor einer Gruppe von 
theils lesenden, theils aufmerkenden Jiinglingen in einem viereckigen 
Kasten eine Schrift mit der Aufschrift -|-IPON€IA, nach O. Jahris, 
Deutung die oben S. 12 erwahnten Xetpcovo<; □'ico&ijzat. Auf der mehr- 
erwahnten, von Michaelis a. a. O. genau beschriebenen Schale des 
Duris (aus der Zeit des peloponnesischen Krieges) erkennt man in 
einer interessanten Unterrichtsscene in den Ilanden von Lehrer und 
Schuler die Lyra, und zwar in der urspriinglichsten Form der /śXui 
oder Schildkrótenleier. „Da bei allen fiinf Lyren dieser Schale (nach 
Michaelis' Beschreibung) die Siebenzahl der Saiten wiederkehrt, so 
ist darin eine Absicbt des Malers unverkennbar; und in der That ist 
jene Zahl die weitaus hauBgste, gewissermassen regelmassige. Auch 
die iibrigen Details des Instrumentes — Saitenhalter (xop5otóvov), 
Steg (porpę), Wirbel (zóD.oiteę) — sind mit gleicher Treue wieder- 
gegeben.“ Ausserdem ist an der Lyra des kleinen Schiilers ein Trag- 
band zu erkennen, um die fiir ihn verhaltnissmassig schwere Lyra zu 
regieren. „Bei den gewichtigen Kitharen, bemerkt Michaelis weiter- 
hin, ist es Brauch, dass sie durch ein Tragband an dem linken Hand- 
gelenk des Spielers bcfestigt und so gehalten werden, wahrend dies 
bei den kleineren und leichteren Lyren nicht iiblich ist. — Uebrigens 
befindet sich die das Plcktron haltende Rechte bei beiden Spielern in 
Ruhe, und nur die Finger der Linken greifen unmittelbar in die 
Saiten. Damit wird wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass dies 
Leierspiel bestimmt war, mit Gesang begleitet zu werden, wio ja auch 
nach Platon 1. c. die Schuler vom Kitharisten gute lyrische Gedichte zu 
lernen hatten. Der Mund der beiden Spieler ist hier freilich nicht 
geoffnet, dies ist aber der Fali in einer analogen Darstellung des 
Kitharunterrichts, weiche das Innenbild einer ehemals Durand'schen 
Schale ziert. Hier steht der Lehrer, selbst ohne Instrument, dem 
Schuler gegeniiber, welcher die Lyra spielend auf dem Stuhle sitzt, 
und indem jener mit einem Zweige dazu den Takt schlagt (urcozpoust), 
ja wie es scheint mit dem rechten Fusse das Gleicbe thut, begleiten 
beide geoffneten Mundes die Tiine der Leier mit ihrem Gesang; der

i) Vergl. Beschreibung der Vasensammlung Konig Ludwiga p. CXXIV „an einem 
Biieherkasten steht zur Bezeichnung des Inhalts Xetpińveta'‘, dazu Anin 909.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 25 
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Lifer und die Aufmerksamkeit sind dabei, wenn auch verschieden, so 
doch nicht minder treffend ausgedriickt ais in unserer Scene.“ Andere 
Beispiele der Vereinigung von Kitharspiel und Beschaftigung mit den 
Dichtern erwahnt Michaelis ebenda S. 3. Nicht selten wird auf Ab- 
bildungen durch eine Schriftrolle der G-esang angedeutet gegenuber 
der Instrumentalmusik'); von der symbolischen Bedeutung der Kithara 
bei Madchen war friiher S. 220 die Rede.

Dic strenge Praxis dieses Unterrichts in der besseren Zeit schil- 
dert uns trefflich Aristophanes in den Wolken Vs. I 64 ff.2). Von den 
Scholiasten werden uns zu dieser Stelle auch einige schulmassige 
Lyriker genannt (vergl. oben S. 295). Mit derselben Sorgfalt, sagt 
Plutarchos, womit man in Sparta die Knaben zur Reinheit und Ein- 
fachheit des Ausdrucks anleitete, lehrte man sie auch Lieder und Ge- 
sange, welche den Muth erregten und begeisterte Lust zur That auf- 
weckten 3).

In Folgę eines Orakels beriefen die Spartaner den beriihmten 
Dichter und Kitharspieler Terpandros von Lesbos, dass er die inneren 
Unruhen mit dem Zaubcr seiner Gesange stillc; und dieser singt von 
Sparta: Wo die Lanze der Jiinglinge blitzt und heli der Gesang tbnt, 
weit durch die Strassen auch waltet das Reclit. Alkman aber singt: 
Dort klingt dem Stahl entgegen der Laute siisser Klang 4). Wie schon 
bemerkt, hing namentlich in Sparta die apollinische Musik innig zu
sammen mit den Staatsgesctzcn und der religiosen Rechtglaubigkeit. 
„Wer hier willkurlich andern wollte, wurde ais der gefahrlichste Irr-

•) Vergl. O. Jahn, Abli. der sachs. Gescb. der Wiss. 1870, S. 291, Anm. 10 7- 
Die Stelle wurde bereits im 1. Band, S. 270 f. angezogen. Man vergleicbo 

auch die padagogische Wiirdigung dieses Unterrichts bei Dion Chrysost. or. XIII, ed. 
I>ind. I, p. 246 in den an die Athoner gerichteten Worten: zai zuz eiti taurats tatc 
śkittaiz oizetts rżjz itóktz, zai touc uieat irapaazeudCetE óię Suzatout esopśzouę ypSjsffat 
toię te aÓTtóz zat rotę S tj poaiotę itpaYpaatz, ot az izaztb; ztSapiatoat Ilati.aSa 
itepaśitoktz 3ttzaz tq rtp itoSt [?«>at icpóę ri]z Kupaż Athen. XIV, 25, p. 6Q8, C zai itpó{ 
fupzaaiaz oi zai óJuTtjra Stazotai aup^akkeTai 19 pouatz^. Stó zai Tfiz 'EKWjztoz ezaarot 
zat rajz {Jap(3ap<i>z ot yizmazopezoi Tuyyazouat yptópezot. ou zazui? Sskśfouotz ot itept ńaptoza 
toz Afhjzatoz oti zai tac tpSaę zai rac ópy^aetę azayz/] yezfailat ztzoupeziję icws 
Tiję tpuy^ę zai at pez śKeu&eptot zai zaKai itotouai Toiauraę, ai o’ ezaziiat taę ezazciac ztX.

3) Plutarch. Instit. Lacon. 14 ff. I.ykurg. c. 21 iiber die kriegerischen Chore, das 
Opfer der Musen in der Schlacht; c. 22 Wirkung der Musik, zergl. mit Ailian. V. H. 
II, 44; Athen. XIV, 33, p. 632, F StrrijptjiJaz 3i paktota Ttuz 'Ekk^ztuz AazeSatpózijoi ttjz 
poustzijz nketoTi) aÓTij yptńpezot zt).

4) Vergl. Ailian. Var. Hist. XII, 50, woselbst jedoch ein falscher Gesichtspnnkt 
genommen ist.
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lehrer angesehen. Man war hier strenger und empfindlicher ais in 
den wiehtigsten Staatsgrundgesetzen; denn cs galt fiir das Kennzeiehen 
eines wohlgebildeten Spartaners, dass er gute und schlechte Musik 
sofort zu untersclieiden wisse; schlecht aber nannte man eine jede, 
welche sinnlich aufregte und das Gemiith verweicblichte, und diese 
glaubte man wie ansteckendesGift fern halten zu miissen" (E. Curtius, 
Griecli. Gesch. III, S. 83).

Demgemass war in Sparta auch die Beschaffenheit des Instru- 
mentes selbst durch das Herkommen geheiligt. Die Leier durfte nicht 
mehr ais sieben Saiten haben, die an den Festen der Gbtter diente; 
Virtuositat und entwickelte Technik aber war den Spartanern auch 
in der Musik verhasst. Was freilich bei Plutarchos Inst. Lacon. 17 
von Terpandros erzahlt wird, berulit auf einer Verwechslung; bei 
Timotheos zu Anfang des vierten Jahrhunderts v. Chr. kann es da
gegen historiach wahr sein, dass, ais er einst mit einer Kithar von 
elf Saiten auftrat, der Ephoros ihn anging und fragte, auf welcher 
Seitc er die uberflussigen Saiten abschneidcn solle. Ais der Musiker 
Phrynis von Lesbos nach dem medischen Kriege mit einer neunsaiti- 
gen Kithar nach Sparta kam, schnitt ihm der Ephoros Ekprepes zwei 
Saiten ab. Man hielt fest an der siebensaitigen Kithar des Terpandros. 
So erklart es sich, wie sich so lange Zeit die einfachen dorischen 
Tonweisen in ihrer Reinheit erhalten konnten *).  Uebrigens begann 
der Unterricht im Saitenspiel in Sparta wohl mit dem altdorischen 
Tetrachord.

Aber auch in Athen wachtę Gesetz und Obrigkeit iiber die Er- 
haltung der Musik. Alte Vorschriften mussten hier bei jeder Art 
von Musik beobachtet werden; die verschiedenen Gattungen waren 
festgestellt und die Vcrmischung derselben wurde bestraft. Wie in 
Sparta dem Phrynis und Timotheos von Amtswcgen die uberzabligen 
Saiten abgeschnitten wurden, so wurden auch in Athen die Neuerer 
in der Musik heftig angefeindet, nachdem einmal diese zarteste und 
empfindlichste aller Kunstgattungen vom Wechsel der Zeitstromung 
ergriffen war.

Fiir uns liegen bekanntlich in der Entwickelung des attischen 
Drama die deutlichsten Beweise vor fiir den beginnenden Verfall der 
Kunst des Versbaues und der Musik. Seit den Tagen des Perikles 
machte sich auch auf dramatischem Gebiete das Vi r t u o se n t h u m 
geltend, welches bis dahin vor dem strengen alteren Chorgesange zu-

i) Pind. Olymp. I, 17 Aiopia <pópp.rf$. III, 5 Aiuptoę Fragm. 98 Acopta
zAiuSoę. ltesych. s. v. Siupijew. 

25
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riickgetreten war. „Agathon ging in Versbau und Musik von dem 
Ernste der alten Schule ab, Vorschlage und Verzierungen wurden an- 
gebracht, kiinstlicbe Modulationen der Stimme und dergleichen Dinge 
angewendet, um das Ohr einer neuerungssiichtigen Menge zuerfreuen“ 
(E. Curtius, a. a. O. S. 80). Gleich der Musik wurde nach Sophokles 
auch „die Dichtkunst von demselben Strome ergriffen, welcher die 
Grundlagen des Volkslebens auflbste und den Boden hinwegschwemmte, 
in welchem die Schopfungen der klassischen Periode wurzeltcn. Sic 
war deshalb in der Zeit der allgemeinen Schwankung ausser Stande, 
einen sittlichen Ilalt zu gewabren; das Alte ging zu Grunde, aber 
eine neue Kunst, an welcher die Menschen sich aufrichten konnten, 
vermochte die moderne Zeit mit aller ihrer Denk- und Redefertigkeit 
nicht zu schaffen. Ebenso war der Glaube der Yater wie ein ver- 
alteter Hausrath bei Seite geworfen, aber eine andere Gewissheit des 
sittlichen Lebens, ein anderer Antricb fiir die dem Gemeindeleben un- 
entbehrlichen Tugenden war nicht gewonnen“ (Curtius ebenda S. 89). 
Agatbon’s neue Weisen waren allerdings auf Flbtenmusik berechnet; 
denn diese war selbstandiger ais das Saitenspiel, sie war im Stande 
die menschliche Stimme zu ersetzen; sie schloss sich ihr nicht in 
harmonischer Weise an und deshalb hatte man auch in Delphi den 
Versuch, sie dem Gesange unterzuordnen oder beizuordnen, wieder 
aufgegeben. „Hier war also schon mehr Freiheit gegeben, und dann 
war die Flotę der Alten besonders wirkungsvoll, um dic Gemuther 
aufzuregen und Leidenschaft auszudriicken. Sie war das Instrument 
des dionysischen Dienstes, das Organ ekstatischer Empfindung, und 
war also fiir die modę men Kunstbestrebungen in vorziig- 
lichem Grade brauchbar. Aber auch die Cithermusik, die keusche 
Musik der apollinischen Religion, weiche den G esang vorwalten 
liess und keine Empfindungen gelten lassen wollte, die nicht in klaren 
Worten ihren Ausdruck finden konnten, auch sie vermochte sich gegen 
den neuerndenZeitgeist nicht zubehaupten ; auch sie wurde von seiner Un- 
ruhe ergriffen und erfubr eine wcsentliche Umgestaltung, weiche von 
demselben Platze ausging, wo die Tonkunst ihre in Ilellas giiltigen 
Gesetze empfangen hatte, von der Insel Lesbos" (Curtius ebenda 
S. 81).

Wir haben die obigen Stellen ausgehoben, weil uns in diesen 
Worten der machtige Einfluss, den die griechische Musik auf die Er
ziehung der Jugend und auf die sittliche Haltung der Gemeinde ubte, 
ebenso die Veranderungen, welchen nach dem grossen Kriege diese 
Kunst unterlag und wodurch ihre Wiirde in gesteigerten Kiinsteleien 
verletzt wurde, am treffendsten angedeutet erscheinen. In den spateren 
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Zeiten erkannte man denn auch den vollen Umfang der Verderbniss, wie 
wenn Cicero de legg. II, 15, 38 sq. urtheilt, dass die Sitten mehrerer 
Stadte Griechenlands zugleich mit der Musik verweichlicht worden 
seien, oder Maximos der Tyrier, Dissert. XXXVII, 4 ausfiihrt, wie 
die sikelischen Dorier, nachdem sie ihre alte einfache und landliche 
Hirtenmusik mit sybaritischen Melodien vertauscht hatten, auch in 
ihren Sitten ziigelloser geworden seien •). Quintilian wenigstens warnt 
auch im Interesse des Unterrichts und einer richtigen Aussprache vor 
solchen modischen Kiinsteleien; wie wenn man, was sich fiir die reine 
Sprache durchaus nicht schickt, die einfache Natur eines Wortes durch 
einen gewissen volleren Ton bedeutsam zu machen sucht, nach Art 
jener Flbtenspieler, die nach Verschliessung der Locher, durch welche 
der Ton heli wird, nur durch die gerade Oeffnung einen dumpferen Ton 
hervorbringen 1 2).

1) Vergl. oben S. 355 ff. iiber die arkadischen Kynaither.
2) I, 11, 6 są. simplicem vocis naturam pleniore quodam sono circumliniri, quod 

Graeci zataTtsitXaa[ievov dicunt: sic appellatur cantus tibiarum, quae praeclusis, ąuibus 
clarescunt, foraminibus recto modo exitu graviorem spiritum reddunt. Den verdorbenen 
Geschmack seiner Zeit hat unter Andern Seneca bezeicbnet De brevit. vitae 12, 4 quid 
illi? in conponendis, audiendis, dicendis eanticis operati sunt, dum vocem, cuius 
rectum cursum natura et optimum et simplicissimum fecit, inflexu modulationls 
inertissimae torquent, quorum digiti aliquod intra se carmen metientes semper sonant, 
quorum, cum ad res serias, etiam saepe tristes adhibiti sunt, exauditur tacita modu- 
Jatio sqq.

Ueber die Personlichkeit des Kitharistcn und iiberhaupt der 
Musiklehrer haben wir leider keine sicheren Nachrichten. Von Man- 
nern wie Konnos, Damon, Prodamos und anderen gefeierten Namen, 
die wohl ihren Beruf ais freie und systematische Kunst betrieben, lasst 
sich so wenig ais von den Fiihrern der zózAtot xGP0'- darthun, dass sie 
speciell fiir den Jugendunterricht wirkten. Gelegentliche charakteri- 
stische Mittheilungen, wie dass der hochberiibmte Flotenkiinstler Timo
theos gewohnlich von Solchen, die bereits ein Anderer unterrichtet 
hatte, das doppelte Lehrgeld (duplices mercedes) verlangt habe, ais 
wenn ihm Ununterrichtete (rudes) iibergeben wurden (Quintilian II, 
3, 3) u. dgl. haben wir schon friiher angefiihrt, ohne dass sich fiir 
die Kenntniss des elementaren Betriebs daraus etwas Erhebliches ge- 
winnen liesse.- Nur zu bald scheint dann durch das Uebergewicht 
des Virtuosenthums und der schlechten Theatermusik die strengere 
padagogische Tonkunst untergegangen zu sein. Die bereits erwiihnten 
Techniker fiir die .Biidung der Stimme (tpcwaazot) sind im Grunde 
doch nur fiir die Beredtsamkeit und weniger fiir die Schulbildung von 
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Bedeutung, wenn sie auch noch in der spateren Periode und sogar in 
„hoheren Tochterschulen" einon Platz fanden *)• In der spateren 
Periode wird ubrigens die Function des Kitharisten ais Musiklehrers 
fiir AnfHnger auch mittels neuer allgemeiner Ausdriicke bezeichnet; 
so wird ein apjiovtzóę bei Teles erwahnt neben dem

Cuiypaipo; 2).

§ 15.

Die Orchestik der Knaben
im Allgemeinen.

Mit dem Worte Tanz und Tanzkunst war, um dies vornweg zu 
bemerken, im Alterthum ein etwas verschiedener Begriff verbunden, 
dem die unter uns iiblichen Benennungen nicht gleiclikommen. Der 
Tanz der Alten (op/rptę, opjpjmci;, jmpeoaię, saltatio) driickt namlich 
eine rhythmische Bewegung des ganzen Korpers aus, nicht der 
Fiisse allein. Ganz richtig aussert sich dariiber Goli, Culturbilder I, 
143 in folgender Weise: „Wenn man die Tanzkunst der Griechen 
und Romer im Allgemeinen mit der modernen vergleicht, so zeigt 
sich auf den ersten Blick eine principielle Diffcrenz, weiche die Aebn- 
lichkeit bedeutend verringert, ja beinahe aufhebt. Bei uns ist der 
Tanz vorhcrrschend geselliger Genuss; die Tanzenden kiimmern sich 
fast nur um ihr eigenes Vergniigen, wenig um ihre Beziehung zu den 
Zuschauenden, und wenn, wie in Deutschland, zur Armut an schonen 
Formen noch der Mangel an Grazie beim Tanze kommt, so muss man 
vom gewohnlichen Tanze ais besondere Kunstform ganz absehen. 
Anders gestaltete sich die Orchestik bei den Alten, in dereń An- 
schauung geistige und kbrperliche Schonbeit untrennbar waren, bei 
denen alles Innere plastisch in die Gestalt heraustrat. Sie tanzten 
eben mit dem ganzen Korper".

Die griechische Benennung des Tanzes stammt von einer Wurzel 
op/-, Hebr. op«x, die in Ifp/saOai erhalten ist und dem lateinischen

9 Vergl. Bernkardy, Koni. Litterat. Anm. 42; oben S. 237 f.
2) Cf. Stob. Serm. XCVIII, 72; H. Stepk. Thes. s. v. appovixót, harmoniae mu- 

sicae peritus, muslcae peritns, musicus. Aristoseni sectatores apponzoi vocabantnr. 
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incedere dem Sinne nach entspriclit. Mit letzterem Worte wird dann 
auch haufig der edle Gang bezeichnet, wie er an Frauen besonders 
geschatzt wurde *)>  'wahrend die andern lateinischen Ausdrlicke saltatio, 
saltus, tripudiaro, das Hiipfen, Springen, Gnukeln ais die Hauptsache 
erscheinen lassen. Die Kunst des Tanzes bestand also vorzugsweise 
in rhythmischen Bewegungen des Oberkorpers und der Arme, wie 
in gewissen heutigen Nationaltanzen gerade dadurch eine besondere 
Grazie sich offenbart. Mit der Zeit wird dann allerdings dpyeta&at 
so gut wie saltare auch von blosser Geberdensprache, Mimik und 
Cheiromimik gesagt, wobei der Korper sich vielleicht gar nicht von 
der Stelle bewegte.

Darnach wiirdige man die kiinstliche Erklarung des griechischen 
Namens fiir den Tanz bei Libanios2) von den Spriingen der Winzer 
zwischen den Reben, in den Pergeln (pergole) der Weingarten3), ais 
ob der Tanz ausschliesslich auf die landlichen Feste derErnte, Wein- 
lese und dgl. zuriickzufiihren ware. Begreiflicher Weise fand diese 
Erklarung friihzeitig ihre Stiitze an Stellen wie bei Homeros Jl. 
XVIII, 571: Mitten unter ihnen spielte ein Knabe auf hellklingender 
Leier eine reizende Weise und sang dazu mit zarttSniger *)  Stimme 
ein schones Linoslied; die Winzer begleiteten ihn gleichzeitig unter 
Reigentanz und Jodelruf mit den Fiissen stampfend und hiipfends). 
Es mag bei dieser Gelegenheit gestattet sein, an unsere Deutung des 
Askoliasmos (Eos II, S. 329) ais einer urspriinglichen saltatio zu er- 
innern, wenn auch diese Deutung mit Ausnahme einer Hinweisung 
bei Gust. Wolff in der Recension der Stari’schcn Bearbeitung von

<) Vergl. die romische Grabscbrlft bei Orelli Inscr. 4848, auch bel Momnuen, 
Rom. Gescb. I, S. 54, 2. Aufl. „Sio war von artiger Rede und von edlem Gang“ (ser- 
mone Iepido, tum autem incessu commodo). Vergil. Aeu. I, 46 ąuae divom incedo 
regina. Ovid. A. A. III, 299 est et in incessu pars non temnenda decoris.

2) LXIII extr. ed. Reisk. III, p. 394 rouyopa roi? dppptaij oko r<ov iv apytg itept 
rouę opyooc axtprł]par<ov, wo Reiske erklart: vitium ordines, et deinde totas vineas. 
Cf. Pollux VII, 145 perópyiov pev xaletrat ró pętaku r<ov neęureupevu>v, <uv ó atiyoę 
ó p y o t óiopajerat xrl.

3, Dagegen ganz bezeichnend ebenda p. 351 u>t q r<dv dorepuw nopeia tpular- 
rouaa 3pópov appontą nvt xat fteitu Spópąi ycopouaa nakai napa rtuv aotpwtaru>v opyi)att 
npoaeipijrat xrl.

*) So Minckieitz; Voss ubersetzt lenrakeij tpuio^ mit „hcllgellender Stimme“. Ein 
Scholiast und Eustathios nach Philochoros erklaren per iay^otpomaj, d. h. mit hohem 
Ton, Diskant; Heyne dagegen erklart submissa voce, mit sanfttóncnder, unterdruckter 
Stimme. Vetgl. Welcker, KI. Schr. I, S. 34.

5) roi Ji p^asoMrec apaprrj | puknij r iu^piu re noat azaipuure: eituyto.
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K. Fr. Hermanris Griech. Privatalterthumern (Philolog. Anz. 1870, 
S. 576 ff.) bis jetzt wenig bcachtet ist.

Die orchestischen Uebungen nun sind fiir eine Darstellung des 
antiken Erziehungswesens darum von besonderem Interesse, weil sie 
ebenso neben den musikalischen Uebungen hergingen wie neben den 
gymnastisclien. Zwar durfte die Musik im gymnastischen Cursus nicht 
unbedingt entsebeiden, da sie ihren Zweck erfiillte, wenn sie bei den 
Leistungcn im Pentathlon z. B. dem Springer Energie und Schwung 
mittheilte1J; immerhin aber diente mit gutem Grunde, theils wegen 
der Wicbtigkeit und Feierlichkeit, theils wegen der Befliigelung der 
Schwung- und Sprungkraft eines Pentathlos, Flotenmusik zurEin- 
leitung des Probeaktes im Pentathlon, wie derselbe haufig auf Vasen- 
bildern dargestellt ist2). Weiterhin fand die Orchestik ihre besondere 
Stelle boi Opfern und bffentlichen Festlichkeiten. So vereinigte sich 
der Gesang beim Gottesdienste mit dem Reigen, der das brennende 
Opfer auf dem Altar umkreiste und „genoss iiberhaupt in der chori- 
schen Poesie den vollen Reichthum kunstlerischer Entfaltung, in wel- 
chem der griechische Tanz eine Zierde des Gotterdienstes war. Der 
Tanz war ais solcher in der Mehrzabl der griechischen Culte um so 
alter, ais der plastische Trieb des Volkes gerade in ihn den ganzen 
Ausdruck der religiosen Stimmung legte, welche das jedesmalige Fest 
in ihm hervorbrachte“ (Hermann-Stark, Gott. Alterth. der Griechen 
S. 172). „Selbst die apollinische Rcligion, so sehr ihre musikalischen 
Aeusserungen im Ganzen auf Strenge der Form und reines Wohlge- 
fallen an Ebenmaass und Harmonie der Bewegung berechnet waren, 
fiihrte nicht nur die bedeutendsten Scenen ihrer Mythologie gleichfalls 
mimisch auf, sondern liess auch neben ihren sonstigen Tanzen den 
Inhalt untergelegter Texte von besonderen Reigen nachahmen“ (ebenda 
mit Nachweis S. 172, Anm. 23. 24).

Dic Forschung nach orchestischer Darstellung gewinnt aber aus 
naheliegenden Griinden zunachst einen sicheren Anhalt bei den Spar- 
tanern, hauptsachlich durch ihre anapastischen Marschlieder und die

*) ttposeyeipew, Philostr. de artegymnast. c. 55 (ed. Volckmar, Auricael862) altłjp • 
eupujrai 8 eę tó aXpa, a<p ou Si] xa't «ivóp.aotaf o! fap uópot tó irq8ł]p.a yaXeita>TaT0v 
łjfoupeooi t<bv ev ayuwt T<p t auX<p itpoaefeipouai tov iti]8<avTa xal to' alTijpi 
itpoaeXa<ppuvoust.

2) Krause, Gymnast. u. Agonist. der Heli. I, S. 482, Anm. 1. Vergl. besonders 
Liban. Ili, p. 385 R. xTÓitou 8ei toic ópyi]aTa'«, <u Satpóoie, pei((ovo{, o{ Ta Te tou yopoO 
Stota^serai itpóę Tł]v xpetav, xa’i a'jp(3aXe' To'ę óp^ijOTalę etę eupu8p.iav. outoj 8’ aitó <|»Xou 
tou ito8ó{ oux av aito^pid^ 8ei 3^ Tiva xavóva aiBtjpoiJu aitó t^c (3XauTłj; ópp.d>uevov 
apxouaav fyi]v epydsaadai xtX. Yergl. iiber xpouite((ia oben S. 380, Anm. 4, 
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Pyrrhiche1). Selbstverstandlich wurden in Sparta die kriegerischen 
Arten des Tanzes besonders geiibt. Hatten die Knaben nach dem 
Takte der Kithar und der Flotę marschicren gelernt, dann folgte friih- 
zeitig der Unterricht in dci’ Pyrrhiche, dem Kriegstanze. Die Spar- 
taner, bemerkt Lukianos in der Schrift iiber den Tanz Kap. 10 ff. 
waren so sehr gewohnt zu allen ihren Verrichtungcn die Musen zu 
Hiilfe zu nebmen, dass sie sogar mit abgcmessenen Schritten in’s 
Treffen gingen und sich nach der Flotę und dem Takte schlugen 
(itpdę au’Xcv zat po9pdv zat su~azTOV £p(3aatv tou koóo;). Denn bei 
ihnen war es immer dic Flotę, die das Zeichen zum Angriff gab, und 
man konnte vielleicht mit Grund behaupten, sie hatten cs der Musik 
und dem Rhytbmos zu danken gehabt, dass sie so lange Zeit iiber 
alle Uebrigen die Oberhand behielten. Daher sah man auch ihre 
Jugend (tou? icpij^oo;) mit ebenso viclem Eifer auf das Tanzen (op/eto&at) 
ais auf die Waffentibungen (ortZopa/sty) sich legen; um von den 
Uebungen des Fechtbodens auszuruhen, tanzten sie. Daher sass immer 
ein Flotenspieler in ihren Gymnasien, der, indem er ihnen vorspielte, 
mit dem Fusse den Takt dazu schlug (xtok<ov to? itoSt), wahrend sie 
in Rotten abgetheilt damach alle Arten von Evolutionen machten, bald 
kriegerische, bald tanzerische. In Thessalien aber, berichtet Lukianos 
weiterbin Kap. 14, wurde die Tanzkunst so hoch geachtet und so 
eifrig getrieben, dass man sogar Feldherrn und Vorkiimpfer (zpoora^a; 
zat zpoayowtaraę) mit dem Namen Vortanzer (atpooppjaTTjpeę) benannte, 
wie aus den Aufschriftcn der Bildsaulen zu ersehen ist. So sagt eine 
derselben: Die Stadt erwahlte ihn vor allen seinen Mitbiirgern zum 
Vortanzer; und eine andere: Dem Eilation errichtete dieses Standbild 
die Biirgerschaft zum Andenken an die von ihm wohlgetanzte Feld- 
schlacbt2).

ł) Vergl. Philol. Anz. 1872, S. 97.
2) eu ópyv)sap.ev<p rm pcfyav. Vergl. auch Appian. ed. Sohw. I, p. 165 von der 

Herausforderung eines Spaniers: r<p a^pari zatopyijadpevoę, saltatoiiis gestibus 
illudens.

Es diirfte dem Leser interessant sein, eine ganz analoge Wiir- 
digung des Tanzes zu vergleichen, wie sie aus der neueren Zeit bei 
Trikupis in der Geschichte des griechischen Freiheitskampfes sich 
findet. Mohammed und Omer Pascha hatten mit 8000 Mann den Han 
(itavóozetov) von Grabbia (bei Salona) eingeschlossen. Der neuhelleni- 
sche Fiihrer Odysseus entschied sich fiir die Vertheidigung des Hau- 
ses; nur diejenigen Soldaten sollten jedoch bei ihm bleiben, die sich 
mit ihm zum feierlichen Tanze vereinigen wurden. Nachdem er dies 
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ausgerufen, begann er im Tanzschritt das Haus zu umwandeln. Ein 
Palikar sprang vor und legte seine Hand in die des Kapitanos, dann 
fasste ein zweiter die Hand des ersten Palikaren, ein dritter die Hand 
des zweiten, und indem sie sich langsamen und gemessenen Schrittes 
vorwarts bewegten, wuchs der Reigen (/opoę) durch Offiziere und 
Soldaten. Endlich umkreisten hundert Mann im Waffentanze das 
Haus, bis Odysseus ais Reigenfuhrer in den Thorweg trat, die ganze 
Kette seiner Genossen hinter sich hineinziehend. Dann wurde das 
Thor geschlossen, dieFenster mit Steinen verrammelt und nur Schiess- 
locher offen gelassen. Alsdann griffen die Tiirken das Haus heftig 
an u. s. f.

Ais Begleiterin des Tanzes leistete den Hellenen ihre 
Musik eine weit wirksamere Unterstiitzung ais man in unsern Tagen 
anzunehmen geneigt ist. Zwar „entbehrte sie der Harmonie der 
Akkorde und uberhaupt des freieren Aufschwungs der modernen; allein 
sie war eben dadurch durcbsichtiger, von unmittelbarer Wirkung, und 
da sich an bestimmte Tonarten und Taktbewegungen im Bewusstsein 
des Horers sogleich eine bestimmte Gemuthsstimmung kniipfte, so 
wirkte sie bei der mimischen Darstellung ais ein direkt mit das Ver- 
standniss vermittelndes Element" (Goli, Culturbilder I, 146). Die 
hochst bedeutsame Wechselwirkung zwischen Tanz und 
Gesang oder Spiel wird in anschaulichen Schilderungen und 
Mythen haufig Yorgefuhrt und meistens mit dem Ausdruck pokittj, 
pekitsafrat bezeichnet. Selbst das Ballspiel heisst deshalb bei Homeros 
pokitr)*).  Verbindungen wie op/elo&ai' te xat/opeóstv, saltare et choreas 
agere, sind charakteristisch genug. Uebrigens behauptet da3 Wort 
/opóę eine verschiedene Bedeutung zu verschiedencn Zeiten, eine andere 
in der epischen Literatur und eine andere bei den Tragikern. Bei 
Homeros und Hesiodos bezeichnet /opo; eine Tanzerschaar, ohne dass 
die tanzenden Jiinglinge und Madchen zugleich singen; ausserdem 
auch den Tanzplatz selbst, die op/rjatpa. Dor Marktplatz der Spar
taner, des tanziustigsten (op/rptizoiTaTOD) Volkes, hiess gleichfalls 
Xopoę1 2), und eupuyopot war ein gewohnliches Pradikat alter Stadte in 

1) Odyss. VI, 101 Je Najatzaa Xejzu>Xevo{ ijpyeto wo die Scholl.
riehtig erklareu: poXir>]v itaaav icatJtav Xeyiov, Voss dagegen ubersetzt: Nausikaa hob 
den Gesang an. Vergl. Odyss. IV, 17, wo sich Gaukler tummeln zur Musik; ebenso 
II. XVIII, 606; Libanios III, p. 352 Reisk. zu Hesiod. Theog. 3 ras Mouaaę ev 'EXtzu>vi 
ra asuara ■nlartoóaa; ouz apeXeiv ópyrjaeuic, dazu das Beispiel des Dionysos, der 
Phaiaken etc.

k) Vergl. den Nachweis O. AIii«cr’s im Gotting. Katalog fur das Sommersemester 
1836, p. 4; schwankend Hermann-Stark, Gottesd. Alterth. S. 174, Anm. 12.
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epischen Gedichten. In der historischen Zeit werden bekanntlich in 
Athen Manner oder Knaben, die den Festchor im Theater und bei 
bffentlichen Feierlichkeiten bilden (/opeurat) auf Kosten eines Unter- 
nehmers (/opayó?) in einem Lokal, das gleichfalls /opóę oder auch 
Xoprjeiov heisst, eigens durch einen kunstfertigen Lehrer (/opoStSao- 
zaXo;) so lange eingeiibt, bis sie hinlanglich befahigt erscheinen, an 
gewissen bffentlichen Festen in einer der Gottheit und des Staates 
wiirdigen Weise ihre Kunst zu bethatigcn. Auch Lehrer der Auleten 
(StSaazakoi aoXijrcov, kurzweg auch 3i5aaxakot) finden sich oft auf In- 
schriften1). Und eigene dpX7]aTo8t8aaxa)<ot fiir die Chore werden 
erwahnt2}. Die Knabenchore3), fiir welche die Orchestik der 
alteren Periode wohl noch nicht besondere Lehranstalten besass, wurden 
spater mit der grossten Sorgfalt eingeiibt. Ihre hohe Bedeutung ist 
im Allgemeinen bekannt; sie gerade entziickten, nach allen Schilde- 
rungen4), die Zuschauer durch Anstand und Gemessenheit, Grazie 
und Feinheit und all die Schonheit der gymnastischen Biidung aus 
der natiirlichen Anlage der athenischen Jugend heraus, so dass in 
denselben wirklich die Orchestik ais edclste Bliithe und Krone der 
gesammten musisch-gymnastischen Ausbildung eines athenischen Jiing- 
lings erscheint.

Ein hochst wichtiges padagogisches Element aber lag in dem 
bereits erwahnten altdorischen Waffentanze, der Pyrrhiche, die in- 
dessen mehr einer rhythmisch kriegerischen Evolution glich ais einer 
mimischen Darstellung. Platon, der die Tanzkunst iiberhaupt in das 
Gebiet der eigentlichen Gymnastik zieht, theilt dieselbe fiir’s erste in 
zwei Gattungen, die wiirdige und die spottende; zur ersteren gehoren 
der Friedenstanz (eppsketa) und der Kriegstanz (7toppfy*)).  In 
dem letzteren werden nach Platon die Bewegungen schoner Korper 
und tapferer Seelen im Kriege oder in gewaltsamen Anstrengungen 
dargestellt: alle vorsichtigen Wendungen zur Abwehr von Stich und

<) Vergl. K. B, Stark, Eos 1864, S. 637.

!) Z. B. bei Athen. I, 39, p. 21, E; Pollus IV, 180. Wegen des Unterrichts-
lokals vergl. man aueh Pollux IX, 41 ezaXouv Be tó BiBaaxaXetov zai yopóv, ónóre xal
róv 8iBdszaXov yopr)yóv zai tó BtBaazew ^op^feiy, zai pdXtara oi ńiapteię, <ó{ 'Euiyapuoc

'OBuaaet auTop.óX<p- ev ós 'Apitayalt yopł)Yetov tó 3iBaaxaXtiov <uvópaaev.

3) Vergl. icalBn yopeurai, yopoi itaiB«>v neben avBpeę /opeuTai, /opoi dv6p<ev be
sonders auf Inschriften haufig.

4) Vergl. die Mittheilung iiber die vollendete Sehonheit des jungen Sophokles 
bei Athen. I, 37, p. 20 F XoęoxXij« Be npó? tiu xaXó? Yrpyfjsiiat tv;v u>oav zai 
ópyijoTtzłp o e B iBa^ pć i oc zai pouatxT)v «ti icaię eL napa Aapnpip.
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Stoss, dcsgleichen alle auf den Angriff berechneten Bewegungen, ais 
Seitensprung, Zuriickweichen, Sichbiicken, Emporspringen, Diese 
Stellungen und Geberden werden allezeit ais richtige Nachahmungen 
verdienten Beifall finden, wenn sich Starkę und Fertigkeit des Leibes 
in allen Gliedern und zugleich Gegenwart und Schlauigkeit des Gei
stes nach der Natur darstellt; das Gegentheil aber wird nicht ge- 
billigt werden. So werden dann die Tanze getrieben, um damit ge- 
horig zum Kriege vorzubereiten J).

Aber auch die allgemeine Werthschatzung des Tanzes bei Platon 
verdient hier Beriicksichtigung. Nach der Darstellung in den Gesetzen 
II, p. 653 sqq. findet sich zur Vereinigung des Gesanges mit Tanz 
(op/iptęj in der gesammten Jugend ein Trieb, weil sie mit dem Kor
per und der Stimme keine Ruhe halten kann, sondern sich immer, 
hiipfend und springend, zu bewegen und alle Tonę von sich zu geben 
sucht, gleichsam in freudigem Tanz und Scherz, und weil sie unter 
den iibrigen lebenden Wesen allein nur Empfindungen fiir die Ord- 
nung in den Bewegungen hat, weiche Takt und Gesangsweise heissen1 2). 
Deshalb nun und weil Vieles von dem, was dic moralische Erziehung 
fordert, im Leben sinkt und sich vcrschlimmert, haben uns auch die 
Gotter aus Erbarmen den festlichen Tanz mit Musik, d. h. Chore 3), 
unter Leitung der Musen und des Apollon verliehen. In der Ver- 
bindung beider Kiinste liegt aber im hochsten Grade die Er
ziehung zum Schonen und Anstandigen; dies wird aber in 
der Geberde (a/fjpot), in der Melodie (piko;), dem Gesange (<nóq) und 
dem Tanze (op/tjatę) so ausgedriickt, dass es besonders in Hinsicht 
auf die Geberde und die Melodie ais Eigenschaft einer mannlichen 
Seele erscheint und sich uberhaupt auf die Giite der Seele oder des 
Korpers bezieht, wahrend das Hassliche nur den niederen Sinnen 
schmeichelt 4).

1) Piat, de legg. VII, p. 814, E; Platon’s Eintheilung z. B. auch bei Diog. Laert. 
III, 88, p. 87 ed. Didot.

2) De legg. VII, p. 799, A zara ópppetę r xaxa pekrpSiaę.
3) yopot, ovopa napa ryje /apa? (!) śp<purov.
4) De legg. II, p. 654, B ouzoOv ó pev anai 8 eu t o c djjópsutoc qprv eseat, 

ról 8ś weitat8e'jp.evov izavul{ .ze/opeozóra IkrśoM ztX. oX)] pśv irou yopeia cXł] itaiSeuatę i;v 
qp.lv ztX.

5) Cf. Polit. VIII, 4 TtSśaat 8e zai op^ijow ev rouwę ztX. Dazu Kapp, Aristot. 
Staatspadagogik 8. 75 u. 148.

Auch Aristoteles spricht sich in demselben Sinne hochst giinstig 
aus iiber den sittlichen Werth der Rhythmen, wenngleich mit bedeu- 
tenden Einschrankungen in Bezug auf den Tanz ais blosses Yergniigen5). 
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Zu alten Zeiten aber und von allen Schriftstellern wird die fiir die 
gesammte Bildung bedeutsame Verbindung der Orchestik mit der Gym
nastik hochgehalten; und wirklich wird man bei der Betrachtung die
ses Verhiiltnisses immer wieder auf die Nothwendigkeit der engsten 
Verbindung des Turnplatzes mit der Schule hingewiesen. Die einzige 
wirkliche Gefahr beim Turnen, dass die geistige Ausbildung in ein 
Missverhaltniss zur korperlichen gerathen konne, kann nur unter dieser 
Bedingung vollkommen vermieden werden ’). Die stehenden Ausdriicke 
in den Ehren- und Preisdekreten der Inschriften bezeichnen immer 
wieder ein ttjxav zai /opoR zat pouatz^ zat pptzotę aytuat, z. B. auch 
bei Isokrates Evagoras princ. Noch am Ausgange des Alterthums 
verbreitet sich Libanios im gleichen Sinn iiber den Werth der Tanz- 
kunst fiir die Volksbildung2). Indessen scheint im Verlaufe der Ent
wickelung bei den Alten nur die Pyrrhiche, wie sie eine der schon- 
sten und edelsten orchestischen Leistungen war, auch am meisten ihre 
alte ethische Reinheit bewahrt zu haben.

Nach Platon3) sind alle wiirdigen Chortanze den Musen und 
dem Apollon geweiht, oder dem Dionysos; sie dienen theils zu Vor- 
bereitungen und Uebungen fiir den Krieg, wie die Waffenspiele der 

• Kureten (ivo'icXta rcaipta Koupłjraw) auf Kreta und der Dioskurentanz 
zu Lakedaimon, auch die Waffentanze der Pallas in Athen, theils zur 
Feier der Gottheiten bei Betfesten und anderen Gelegenheiten. Die 
Pyrrhiche nun sollte von Athena selbst nach der Besiegung der Gi- 
ganten getanzt worden sein 4). Sicher war dieser Waflentanz uralt 
und hing mit den Zeusfesten auf Kreta zusammen. Vorziiglich iibten 
ihn jedoch die Spartaner, und die mancherlei lakonischen Tanze, dereń 
Namen uns erhalten sind, mogen meistentheils zu der pyrrhichischen 
Gattung gehbrt haben 5), Auch in der Riistung und in ganzen Schaa- 
ren wurde die Pyrrhiche getanzt, um alle Bewegungen nach dem 
Rhythmos der Musik in Masse ausfiihren zu lassen. Der Tanz ge- 
scbah nach den Tbnen der Flotę in schnellem Takte; die Tanzer

9 Piat, de legg. p. 813, C rouę fap iraiSós ts xal raę iratSaę op/eta&ai 3q Set 
xat •p[xvaCea9ai pav9d'«tv. /r. Passow, Turnziel, Breslau 1818, S. 162.

2) Tom. III, ed. Reisk. p. 391 są. anderes Detail ebenda p. 385. 388.
3) De legg II, p. 654 sqq. vergl. S. 396.
4) Dionys. Halik. VII, 72; Schol. Aristoph. Nub. 986. Ueber Stesiehoros und

Bakchylides ais Erflnder der vergl. Bentiey, Opp. philol. 511: nec tameu priu-
ceps et inventor hyporchematum Bacchylides, sed, ut ąuibusdam videtur, Pindarus, ut 
alii volunt, Xenodamus sqq.

s) Waohsmuth, Heli. Alt. II, 737, 
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waren, wie schon bemerkt, sammtlich bewaffnetJ). Von besonderem 
Interesse ist fiir uns noch, dass in Sparta schon mit fiinf Jabren die 
Kinder zu diesem Tanze angehalten wurden. Noch spat erhielt sich 
derselbe in Sparta 2).

Wenn jedoch Krause auch die rómische pyrrhicha fiir die alt- 
dorische halt (Gesch. der Erz. S. 332), so diirfen wir nicht zustimmen. 
Man weiss ja, was aus den verschiedenen a/rjiata griechischer Mimik 
und Orchestik unter den Romern geworden ist3). Allerdings wurde 
die Pyrrhiche schon zu Casar’s Zeit nach Rom verpflanzt (Sueton. 
Jul. Caes. 39); aber die Tanzer waren nicht spartanische Jiinglinge, 
sondern Asiatcn. Allmalig wurde der Tanz iiberhaupt mehr theatra- 
lisch ais kriegerisch-mimiscb und stellte dann die gewohnlich vorgc- 
fiihrten mythologischen Stoffe, Thaten des Dionysos, des Ikaros u. dgl. 
dramatisch dar, oder wurde zum blossen kiinstlichen Chortanz. Noch 
ist uns eine anschauliche Schilderung einer theatralischen Ausfiihrung 
der Pyrrhiche aus spaterer Zeit erhalten, die lebhaft an moderne 
Tableaux oder Ballets erinnert, bei Apulejus *).  Ueberhaupt aber 
scheint es in der Kaiserzeit verschiedene Gattungen der Pyrrhiche 
gegeben zu haben, von denen die vorziiglichste in Jonien und andern 
kleinasiatischen Provinzen einheimisch war, und dort von Kindern 
der edelsten Familien bffentlich bei festlichen Veran!assungen 
getanzt wurde5). Nach Plutarchos Quaest. conv. IX, 2 wurde die 
Pyrrhiche damals noch in Griechenland auch von Knaben aus 
guter Familie getanzt8). Solche Knaben liessen die Kaiser zu

9 Vergl. Welcker, KI. Sehr. I, 2 und oft iiber Laute und Flotę bei Knaben- 
paeanen.

9 Athen. XIV, p. 631, A; Otfr. Muller, Die Dorier, 2. Ausg. II, S. 330.
3) Vergl. iiber das wegwerfende Urtheil Cato’s und Cicero’s iiber den Tanz bei 

Wachsmuth, Heli. Alt. II, 733 und den Gegensatz bei Seneca de tranquill. animi 17, 4 
Scipio triumphale illud ac militare corpus movit ad numeros, non molliter se infringens, 
ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitiam fluentibus, sed ut 
antiqui iiii viri solebant inter lusum ac festa tempora virilem in modum 
tripudiare' sqq.

4) Metam. X, 29, p. 734: Nam pueri puellaeque . . . . graecanicam salta- 
turi pyrrhicam, dispositis ordinationibus decoros ambitus ine.rrabant, nunc in orbem 
rotatum flesuosi, nunc in obliquam seriom connesi, et in quadratum patorem cuneati, 
et in catervae discidium separati. At ubi discursus reciproci multimodas ambages tubae 
terminalis cantus explicant, aulaeo subducto et complicitis siparis scena disponitur. Die 
ganze Beschreibung gibt Goli a. a. O. S. 155 wieder.

5) Nachweis bei L. Friedlander, Sittengeschichte der Stadt Rom, S. 288, Anm. 1, 
der auch die Stelle bei Lukianos rapt dp'/. c. 79 iiber Bazy.-zrj o’py»]Się heranzieht.

6) Sueton. Nero 12; Kass. Dion LX, 23.
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ihren Scliauspielcn wiederholt nach Rom kommen, und beschenkten 
sie bfter nach der Auffiihrung mit dem Biirgerrecht; doch wurden 
auch Sklaven und Sklavinnen, besonders im kaiserlichen Hause, in 
diesem Tanz geubt1). Vielleicbt gab es Pyrrhichen, die nur von 
Knaben, und andere, die von beiden Geschlechtern ausgefuhrt wurden, 
die letztcren wohl ausschliesslich von Sklaven oder doch gewerbe- 
massigen Tanzern und Tanzerinnen. Dic Pyrrhichisten erschienen 
prachtig und bunt in goldgestickte Tuniken, Purpur- und Scharlach- 
mantel gekleidet und bekranzt2}. Immer neue Gruppirungen, Ver- 
schlingungen und Lósungen folgten in stetem Wechsel auf einander; 
bald bildeten sie Kreise, bald Reihen, zerstreuten sich in scheinbar 
regellose Haufen oder ordneten sich im Viereck3). Auch Schein- 
kampfe von Tanzern und Tanzerinnen, gegen einander mit holzernen 
Waffen aufgefiibrt, gehorten zu dieser Gattung *),  hauptsachlich aber 
Tanze von bakchiscbem und verwandtem Charakter5).

*) Nacb Friedland.tr S. 288, coli. Orelli Inscr. 2639; Plutarch. de sera num. 
vind. c. 9; Fronto ad M. Caes. I, 2, 4; Lukian. Piscat. 36; Ael. Spart. Hadrian. c. 19.

’) Digg. XLVIII, 19, 8, 11.
3) Fricdlander, nach der vorhin angefiihrten Stelle bei Apulejus.
4) Anthol. lat. ed. Meyer, 959 de pyrrhicha.
5) Nach Fricdlander a. a. 0. Ebenda S. 289 iiber dramatische oder mythologische 

Pyrrhichen. Im Allgemeinen ist iiber diese Kiinste auch Bottiger zu vergleichen, Archaol. 
der Malerei, S. 189 auroaj(eSidapaTa, extemporisirte Ballette und Farcen bei den Fes- 
cennien und Satyrspielen der Landleute (Anfange der dramatischen Kunst nach Horaz 
und Tibull; z. B. Horat. Epp. II, 2, 125 nunc Satyrum, nunc agrestem Cyclopa inove- 
tur; Carm. IV, 1, 28 in morem Salium ter ąuatiunt pedem). S. 191 iiber Tarantalismus 
der Italioteu und Sikelioten, motus Jonici; S. 233 iiber pouoojpfot ais Tanzerinnen, 
Flótenspielerinnen, Hetaren.

s) De orat. III, 22, 83 negarem posse eum satisfacere in gestu, nisi palae- 
stram, nisi saltare didicisset. Cf. ibid. 59, 220 sed indicat ipse motus, di- 
dicerintne palaestram an nesciant, von Ballspielern. Cic. orat. 4, 14 ut sic adiuret 
(philosophia eloąuentiam), ut palaestra histriouem.

Wie streng ubrigens die zknforderungen der Alten beim offent- 
lichen Auftreten an alle Arten von Biihnen- und Rede- oder Tanz- 
kiinstlern waren, ersieht man aus mancherlei gelegentlichen Bemerk- 
ungen. So lasst Cicero den Redner Crassus sich aussern: Ich mache 
es nicht viel anders, wenn ich von dem Redner handle, ais ich cs 
machen wiirde, wenn ich von dcm Schauspieler (histrio) zu reden 
hatte; ich konnte unmoglich sein Geberdenspiel geniigend finden, 
wenn er nicht das Ringen und Tanzen gelernt hat6J. Unschickliche 
und unrhythmische Bewegungen, die den Mangel an orchestischer 

Friedland.tr
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Bildung verrathen, heissen darum motus aitzkaiatpo'. ’)• L>ie rhythmische 
Bewegung im Tanze galt ebenso gut ais musiscbe wie ais gymna- 
stische Uebung1 2). Von der strengen systematiscben Ausbildung eines 
op/TjaTigę durch den kunstmassig gebildeten Turnlehrer (itatSorpt^ę) 
ist vielfach die Rede3). Von Belang fiir die Zwecke unserer Dar- 
stellung ist besonders auch des Lukianos Schrift itept op/rjasoK, dereń 
Tendenz dahin geht, einen Verachter der Orchestik zu bekebren und 
nacbzuweisen, dass dieselbe nicht nur geschmeidig, sondern auch 
kraftig und kriegstiichtig mache. Von consequenter padagogischer 
Anwendung freilich ist bei der Orchestik nur in Sparta die Rede; 
da war kein Alter und kein Geschlecht ausgenommen von den Uebungen4). 
Thaletas von Gortyn auf Kreta hatte um das Jahr 620 v. Chr. kretische 
Weisen und jenen Waffentanz nach Sparta gebracht. Seine Chorale, 
Paeane und Hyporcheme wurden an dem mit den Karneen verbun- 
denen Feste der Gymnopaedien von den Knaben gesungen5). Viel- 
stimmige Chore der verschiedenen Altersklassen traten bei solchen 
festlichen Gelegenheiten, besonders an den Ilyakinthien, mit Gesang 
einander gegenuber, indessen die riistige Jugend unter den Augen 
der Kbnige, aller Behbrden, des gesammten Staates in allen Arten 
gymnastischer Uebung sich zeigte. Bei Plutarehos im Lykurgos c. 21 
ist uns die Probe eines solchen Wechselgesanges erhalten; darnach 
sangen von den drei Choren, dem der Alten, der jungen Manner und 
der Knaben, zuerst der Chor der Greise: „Wir waren einstmals kraft- 
erfiillte Manner!“ und es antwortete der Mannerchor: „Wir aber sind 

1) Cic. orat. 68, 229; Dion Chrysost. or. XXXI, ed. Dind. I, p. 398 zaftaitep 
oipat zai touę aypoizoui tSew earw, orau się TtaXaiarpav r[ yupudatou eX9«>aw, rjttou 
appuSpouę zwoupeuouę.

2) itauróę swat peXouę r»;v op^aw yupvdatov, war Ansicht des Sokrates, der des
halb auch einen gewissen Tanz Mśpcptę besonders geliebt haben soli, nach Athen. I, 37, 
p. 20 F.

3j Vergl. Liban, ed. Reiske III, p. 388 rtapaXa(?ow óś autór ó Trat6orpi(3rjC etę 
irXetou{ zat Oaupaaiajrśpai zapirac r) róv itaXatari]V itepiaęei zip zecpaXi]V, owayaw uitóp tchu 
vu>to>v ta> itóóe zai itpól f’ srt ttpozuitrew tou itpoacurrou zarauafzdicuu, ware tac itrepuas 
rotę ayzuiai KsXa»ew. śrtstSau 8’ epyaa>]tai ró ciupa zózXov, ojartep rwa Xuyov, zwei itpóę 
8pópov ota rpóyoy, ró 8e Siei zrX.

Liban. 111, p. 353 ed. R. cuat’ trov ró tipi rajw Xitow riu ryp op^łjsw ez- 
Xncew. ró 8e psyiarow ev AazeSaiport yap al per aXXat itpa^etę ratę r|Xixtaię ótrjpipro, ró 
8e óp^eiaSlai Sta itavtwv rjpyero, zat rouro iteptetXiQ<pet. ysporraj re opou zat rcai- 
8ai zai roóę śv peacp. Ibid. p. 358 zarijyópet zai ituppr/ou óetjauroę óp/rpw e^ouaav 
rt trp itpsagurśpai itXeov, zai pij ótóoóę szewcu rijc rtpoaO^zrję aóetav zrX.

5) Plutarch. de mus. c. 7. 10. 15; Athen p. 678. Verg\. Heimann-Stark, Gottes- 
dfienstl. Alterth. S. 319 und Aum. 40 ff.
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es, hast du Lust, versuche es!" worauf dann der Chor der Knaben 
erwiderte: „Wir werden einst noch viel gewaltiger sein!“!)

Bei den Romern spielte zwar die Tanzkunst eine grosseRolle, 
wie vorhin angedeutet wurde, aber nur im theatralischen Sinn2). 
Von der griindlichen Abneigung der Romer gegen die Gym
nastik und Athletik war schon wiederholt die Rede (vergl. S. 64 
ft'., 398); es gab keine Knabenpalastra in Rom. Athleten liess man 
sich gefallen, wie die Schauspieler und Mimen, ais Untcrhaltungs- 
gegenstapd; aber zu der seltenstcn Ausnahme gehorte es, dass cin 
Romer an griechischen Kampfspielen sich activ betheiligte3). Damit 
hiingt denn auch eine hochst beschrankte Anwendung der Agonistik 
iiberhaupt zusammen, ebenso der Musik und Orchestik speciell. „Dieser 
Widerwille gegen die griechischen Agonen beruhte zunachst auf dem 
Scbicklicbkeitsgefiihl der Romer, dem die Nacktheit fiir unanstandig 
galt, und der Missbilligung aller nicht auf praktische Zwecke, nament- 
lich Ausbildung fiir den Kriegsdienst, gerichtetcn Korpcriibungen; 
sodann auch auf der Besorgniss einer Corruption der heranwachsenden 
Jugend und einer Gewohnung aller an miissiggangerisches Treiben 
durch dic Gymnasien, welche durch beides nach romischer Ansicht 
hauptsachlich zum Verfall und Untergange Griechenlands beigetragen 
hatten" 4). Dazu ist noch zu bedenken, dass die Romer mit der grie- 
cbischen Gymnastik nicht in der Bliithe ihrer Entwickelung bekannt 
geworden sind, sondern zu einer Zeit, da diesclbc langst zu athletischcr 
Kunstfertigkeit und sittlicher Ziigellosigkeit sich gewendet hatte, welche 
erkennen liess, dass dies Erziehungsinstilut sich bereits iiberlebt habe5). 
Zwar die Musik gelangte zu einer gewissen Geltung im romischen 
Cultus (vergl. oben S. 363), seitdem der durch die sibyllinischen 
Biicher eingefuhrte Graecus ritus bei den Festen des Apollon und den 
Supplicationen die Betheiligung der vornehmen Jugend bei der Aus- 
fiihrung der Gesange veranlasste6); womit wohl zunachst zusammen 
hangt, dass seit dem zweiten punischen Kriege auch anstiindige Jiing- 
linge und Jungfrauen im Singcn und Tanzen Unterricht nehmen.

0 Mehr iiber diesen Gesang bei Plutarch. De se ips. citra inv. !laud. c. 14 sq. 
ed. Did. Tom. I, p. 654. 659.

2) Liban. III, p. 378 zal Pcńpję, ev tJ to riję opy^aewę evttp.ov.
Ebenda S. 393, eine Scliilderung solcher „opernmassigena Darstellungen.

3) Vergl. Marąuardt, S. 119, Anm. 606.
4) Friedldnder, a. a. O. Seite 313.
5) Marąuardt S. 119; vergl. auch Friedlander^ S. 314.
6) Nachweis bei Marąuardt Anm. 610.

Grasberger, Erziehung etc. II (der musische Unterricht). 26
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Spater erbalt wenigstens die Musik ihre Stelle unter den Gegcnstanden 
der epcuzZtoę rattSsfa, allein beides, Gesang und Tanz, ist niemals 
ein wesentliches und wirksames Bildungsmittel in Rom 
geworden. Es galt ebenfalls fiir eine Unterhaltung, an der man sich 
zuschauend und zuhorend erfreute, aber sich activ zu betheiligen immer 
Bedenken trug, wenn man fiir seinen Ruf zu sorgen fiir gut fand >)•

Es ist L. Friedlander's Verdienst, die Verschicdenheit der grie- 
chiscben Ansicht iiber Athletik von der romiseben an derą. Schicksale 
des Capitolinischen Agon niiher nachgewiesen zu htdben a. a. 
O. S. 309 ff. Derselbe, gestiftet von Domitian im Jahre 86 n. Chr. 
sollte dem olympischen gleicbgeachtet sein und in einer vierjahrigen 
Periode abgehalten werden, um die Zeit des Friihsommers. Gymnische 
Wettkampfe fiir Knaben wie fiir Miinner waren angesetzt2), auch ein 
Pankration der Knaben. Allein zur Zeit, da Suetonius seine Kaiser- 
biographien sebrieb, um das Jahr 120 n. Chr. war der Wcttlauf der 
Jungfrauen bereits wieder eingegangen (Sueton. Domit. c. 4);i und 
bald sank die gesammte Ausfiihrung herab selbst unter das gewohn- 
liche Niveau des Dilettantismus. Immer mehr breitete sich in allen 
Schichten der Bevolkerung das blosse theatralische Intcresse aus, und, 
was insbesondere die Orchestik anbelangt, so setzte sich eine formlichc 
Leidenschaft fest fiir Mimcn und Pantomimen (Plin. Panegyr. 46).

DerMimus weist durch diesen seinen Namen auf griechischen Ur- 
sprungzuriick; sein romisches Pradikat planipes, durch welches die flachę 
Fussbekleidung der Mimcn im Gegensatz zum hohen Kothurn der 
Tragodie angedeutet wird, lasst uns schliessen, dass er vor 240 v. Chr. 
nicht in Rom vorhanden gewesen; im genannten Jahre namlich tritt 
in Rom das griechische Kunstdrama auf, um die echtitalischc Satura 
von der Biibne zu verdrangen. Die Floralien wurden 238 v. Chr. 
gestiftet (Plin. XVIII, 29, 69); sic sind viclleicht aus den Festcn der 
besonders von den sicilischcn Griechen ais Gottin der vegetabilischen 
Fruchtbarkeit verehrten Aphrodite hervorgegangen. Bei den Festcn 
dieser Gottin waren aber ausgelassene Tanze von Weibern iiblich, 
und solche werden auch fiir die Floralien ais eine alte Sitte bezeich
net (Valer. Max. II, 10, 8). Auf Grund dieser Ueberlieferung nun 
lasst sich vermuthen, dass aus diesen Tanzen sich allmalig das Mimus 
genannte Possenspiel entwickelt habe und dass dasselbe urspriinglich 
nur bei den Floralien zur Darstellung gekommen sein diirfte. Nach

’) Marquardt, ebenda 8. 120 f. mit Nachweis in Anm. 10—15.
2) Nachweis bei Friedldndcr, S. 395.
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Dr. Bernhard Arnold*)  spricht dafiir: 1) das? auch spaterhin noch 
der Mimus vornehmlich bei den Floralien ausgefiihrt wurde und in 
ihm der ausgelassene Tanz der mimae die Ilauptsache war (Valer. 
Max. 1. c. Ovid, Fast. V, 331, sqq.J; 2} dass im Mimus alJein von 
jeher die weiblichen Rollen auch wirklich von Weibern gespielt wurden.

*) Vortrag iiber die Anfange des altromiscben Ilranias, gehalten in der Wurzb. 
pliilolog.-histor. Gesellschaft, 4. Dez. 1873.

2) Plin. N. H. XXXV, 18, 199 Publilium Lochium mimicae scaenae condi- 
torem sqq.

3) Cic. ad Fam. IX, 16, 7 sed, ut nunc flt, mimum introduxisti sqq.
4) L. Friedlander a. a. O. S. 290.
6) Macrob. Sat. II, 10; Non. s. v. p. 5; Plaut. Mil. III, 73.
6) Ueber die unvergleichliche I.ebendigkeit des sudlichen mimus vergl. u. a. 

auch Pbilolog. Anz. 1872, S. 519. Dazu Sueton. Rell. ed. Rciffersah. p. 13; Sidon. 
Apollin. edd. Oregoire et Collomb. Tom. 111, p. 424.

26*

Fiir die grossen Biihnen soli zuerst Publilius Locbius den Mimus 
zugerichtet haben2). Seit Sulla wurde der Mimus auch bei anderen 
Auffiihrungen ais Zwischen- oder Nachspiel verwendet3) und erfreute 
sich von jetzt an bis in die spateste Periode des Alterthums einer 
grossen Beliebtheit. Allerdings setzte der Mimus nicht jene Biidung 
voraus, die der Pantomimus schon wegen seines mythologischen Inhal- 
tes beanspruchte. Die Verehrer des letzteren sahen deshalb mit Ver- 
achtung berab auf die derberen Zoten und Posscn der Mimen; und 
so sehr „drangte der Pantomimus die iibrigen Gattungcn in den Hin- 
tergrund, dass in der damaligen Sprache das Wort, welches friiher 
alle Schauspieler bezeichnct hatte (histrio), ganz besonders diese 
Tiinzer bcdeutetc“4). Noch sclilimmer erging es in Riicksicht auf 
den untcrgelegten Sinn dem Worte cinaedus, das bei den Romern in 
friiheren Zeiten einen Tanzlehrer bedeutctc5), spater aber jeden be- 
licbigen ob seiner Sitten verdachtigen Mimen oder Theatertanzer6).

Bestimmte Abstufungen in der Entwickelung der Orchestik nach- 
zuwcisen, ist fiir uns nicht mehr moglich. W’ir konnten nur allenfalls 
das Verhaltniss der verschiedcnen Tanze zur Eigenart der einzelnen 
hellenischen Stamme und Landschaften naher aufzuklaren versuchen; 
auf dio Gefabr hin, dass wir auch bei dieser Einschrankung iiber.eine 
Anzahl Namen von Tanzen und damit verwandten Spielcn mit Musik- 
begleitung wohl immer unsichcr bleiben werden. Die Liicken und 
dic ganze Unzulanglichkeit der Ueberlieferung machen sich besonders 
in dieser Frage schwere Gcltung. So werden uns bei Athenaios I, 
p. 22, B nach Aristoxenos, ais ausgezeichnet wegen der Bewegung 
der Hande (j(eip(jvopia) genannt: lakonische, trozenischc, epizephyrische, 
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kretische, jonische und mantineischc Tanze, aber iiber dic Kamen 
hinaus erfahren wir nichts. Ebenso wenig werden wir in unserer 
Kenntniss gefordert durch die sfśłj dppjpaTa>v bei Pollux IV, 99. Bei 
liich, Illustr. Wort. s. v. saltatio wird eingetheilt in: 1) religiose 
Tanze; 2) gymnastische oder kriegerische, und zwar a) der koryban- 
tische Tanz, b) die Pyrrhiche, c) Tanz der Salier oder Marspriester, 
d) saltatio bellicrepa, der romische Kriegstanz, nach Festus s. v. 
3) mimische Tanze; 4) Tanze im modernen Sinne des Wortes (?). 
Da indessen fiir unseren Zweck und in padagogischer Hinsicht nur 
wenige von Belang sind, so beschranken wir fiir jetzt uns darauf die 
Namen derjenigen Tanze anzufiihren, auf weiche wir spater im dritten 
Theil unserer Darstellung naber eingehen werden. Abgesehen nam
lich von der Koppiyr] oder dem Waffentanze, von dem uns ausdriick- 
lich berichtet ist, dass er in Sparta sogar von den kleineren Knaben 
geiibt zu werden pflegte, werden wir bei der orchestisch-gymnastischen 
Bildung der Reiferen zuriickkommen miissen auf folgende Benennungen 
von Tanzen oder tanzartigen Bewegungen: dva7taXv], ditoazekijatę (?), 

-ppoTtatSia, SiaitoSiapo? (itodiop/c), izarspi? (zarspię), ezkazua- 
poę, zapucraę, zkouma, zv<oaa(a oder oppoę, itpuktę, pizvouadat, Tpofa, 
dakzaóat.
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(S. = Seite, A. = Anmerkung; steht ein Komina zwischen zwei Zahlen, so bedeutet 
die erste Zahl die Seite, die zweite die Ziffer der Anmerkung.)

A.
abacus S. 329 ff. 338.
Abbildungen fiir den Unterricht S. 225 ff. 
Abkiirzungen in der Schrift S. 308 f.

332 f.
Abwechslung im Unterricht S. 66. 138. 

185 f. 251.
accentus S. 271.
Achilleus’ Zorn, die Kenntniss davon ein 

Ausdruck fiir Schulbildung S. 285.
Addition S. 336. 339.
dStairronaia S. 126.
aSoZea/eiy S. 209, A. 5. 
adumbratio S. 343. 349, A. 1.
Aemilius Paullus S. 300.
Aemulation, siehe Wetteifer.
Aesopische Fabeln S. 294 f. 298. 
aaróv iinaa&ai SiSaazeic S. 138, A. 1.
Agathon S. 388.
d-piryT) S. 2, A. 3; S. 3 f. 174. 201. 
dypappatot S. 256.
dypoizot S. 256. 365, A. 3 ; S. 400.
aitój S. 72 f. 75. 77.
Ailiauos S. 39. 91, A. 6; 115,2; 161, 2; 

257,2; 281, A.; 286, 3; 287, 1; 224; 
347, 3; 355, 1; 363, 2; 366, A.;
386, 3. 4.

aioXtsri S. 384.
Aischines S. 73, A. 2; 98, 1; 172.

205, 2. 3.
aiaypozepSsta S. 59. 176.
dzóXou8oę S. 199.
dzpoarizd S. 250.
Akylos S. 309.
’AXe£dv3pou iraiSeia S. 9.
Alexis S. 35.
Algorithmus S. 334.
Alkibiades S. 286. 368.
Alkiphron S. 327, A. 3.
Alkman S. 386.
Alphabet im Unterricht S. 258 ff. 264. 
alphabeticum vasculum S. 266.
Altersunterschied bei den Schiilern S. 41. 

44 f.
dpadeis S. 6, A. 1; 54, A.; 263, 4. 
Ammianus Marcelliuus S. 171, A. 3. 
dpot^ S. 176.
dpousoi S. 256. 365, 3.
dyayrpióczew S. 284. 
dvafv<iiaraoi S. 284. 
dvapi)Yq S. 4, A. 1.
dvaipelv S. 19. 
aualfabeti S. 256.
dvaXoyeiov S. 222, 229. 312, A. 4.

I Analyse S. 118. 150 f. 
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otvdć[xV7]aic S. 134 f. 
ava-rtefMta£e<5&ai S. 327. 
avain]3dv tou Opóuou S. 215, 4. 
ava<pcóvł]ait S. 273.
Anatocismus S. 324, 4.
Anaxagoras S. 251. 
dvauXot ftuatai S. 377. 
duópaaTaypacpeiu S. 224, 1. 
dv8pe!a S. 72.
dySp^io? auXóę S. 379.
Anekd. Gr. ed. Beik. S. 200, 1; 224, 2; 

248, 3; 264, 3; 372. 377, 7.
dvemTtXr;zTOv, TÓ, S. 105. 
anguilla S. 148.
Anhanger eines Lehrers S. 183.
Anlage S. 16 ff. 42 f.
Anschauungsunterricht S. 86. 128 ff. 131. 

224 f.
Anticipirung der Unterrichtsgegenstande 

S. 316 f.
Antigenidas S. 371, 2; 374.
dvTixoop.T)Tiq{ S. 199. 
duTiiraiSeueiu S. 147, 1; 182, 6. 
dvTiicaiCetv S. 182, 6.
Antiphanes S. 47. 
dvTi<piXo3o£eiv 
dvTt<piXoveizeiv 
dvTtcptXoTip.eia&at 

S. 186, 6.

Antiphon S. 152. 156.
dvTio);oXa<3T7]{ S. 182, A. 6. 
antisophistae 8. 182, A. 6. 
Antisthenes S. 6, 3; 11. 31. 92, 3;

136. 160. 375 
ditaiSeuTOi S. 6. 256. 263, 4. 396, 4. 
ditdXaiaTpoi motus S. 400. 
drteipózaXoc S. 69, 4.
dcpaipeiu S. 336.
ditoSeiJtc S. 116. 138.
ditoSouyat S. 149, 1; 291.
Apollinische Musik S. 361. 367 f.

386 f. 392.
Apollon und Marsyas S. 47. 367 f.
Apollonios von Alabanda S. 182. 
ditoXuetv S. 250.

123.

377.

369.

dnopav8dvsw S. 136, 5.
dra><p8e7[iaTixot S. 126, 2. 
ditosTopaTtCew S. 149, 1; 289 ff. 306. 
Appianos S. 6, 1; 81, 1; 84, 1 ; 205, 2;

393, 2.

Appius’ Claudius Caecus S. 299 f. 
Apnlejus S. 379, 1; 398.
Arbeitstheilung S. 33, 1; 192 f. 238. 
Archilochos S. 111.
Achinos S. 264. 
archischolaris S. 145. 147.
Archytas S. 10. 17. 280. 350. 358. 
arcula loculata S. 229. 330, 3.
arenarius S. 329, 3 ; 338.
Areopag S. 73.
Aretalogen S. 46. 195. 
dpeTV) mit Ttaiósia S. 2, 3. 
dperr] TtoXtTixr) S. 3. 
dpyia S. 52.
Aristeides, der Rhetor, S. 123, 2; 221, 1.
Aristippos S. 1, A.; 10. 31, 2; 90, 4

342,
Ariston S. 116, 8.
Aristophanes S. 156, 5; 158, 3; 178, 3

189, 1; 255. 279 f. 324. 328, 1
340, 4; 351. 374. 382, 4; 386.

Aristoteles S. 7, 1; 8. 17. 20, 2; 28. 34. 
38. 48. 62. 75. 79. 82. 91. 97. 105,3; 
108, 3; 128. 137. 140. 145. 150. 166. 
170. 176 183. 250. 270. 315 f. 341. 
343. 345, 1; 352. 354, 2; 357. 358. 
360. 369, 2. 3; 370. 371, 1; 373.
381, 3. 4; 383, 1. 2; 396.

Aristosenos S. 11. 377. 403.
Arithmetik S. 236 f. 321 ff.
dptOpó; S. 239. 
api8p.oaTÓv S. 339.
Arkesilaos S. 195.
Armut S. 46 f.
Artemidoros S. 166, A. 3; 183, 4; 187,3; 

263, 3.
arundo S. 309.
d«x»)Się S. 17 ff. 80. 110. 263.
Astronomie S. 237. 341.
dTeXł)C YpaiipaTrzrj, dTsXearepa yp. S. 258. 
Athena ais Patronin des Schriftwesens

S. 311; uópoę der Athena S. 371; 
Waflontanz der Athena S. 397.

Athenaios S. 9, A. 1; 47, 1; 61, 1; 
179, 2; 198, 1; 285, 1; 365, 1. 3; 
366, 1; 367. 372. 375. 376, 1; 377, 3; 
378, 1; 380, 2; 381. 382. 386, 2. 3; 
395, 4; 398, 2,

atramentom S, 312,-
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Aufsagen, siehe aitooropariCeiv und reddere. 
iugustinus, Aurel. S. 143, A. 4; 146, 3;

210. 215, 4; 233, 2; 239, 1; 258, 3; 
326, 1; 328, 2; 329, 3,

aukew peya S. 372. 
au)ł]Ta( S. 374 ff. 380.
aukijsię <ptX») S. 365, A. 1. 
auXc3^zv) S. 378.
auXo'ę S. 367. 377, A. 1; 378. 
auX<p«oi S. 213, A. 1; 364, 1; 378.

380, 2.
Aushangetafel, siehe Wandtafel.
Ausonius S. 120 f. 146. 252.
Aussprache, deutliche S. 273 ff. 
Auswendiglernen S. 289 ff. 277. 281. 
Autodidakten S. 22, A. 1; 68. 69, 1 ; 71 
Autoritatsglaube S. 90. 126.
auroa^eStaCew S. 69, A. 1.

B.
^azrłjpia S. 100.
balbus S, 274 f. 
balteus S. 381. 385.
ftoswia S. 360. 
gayauso; S. 59. 169. 343. 358.
barbatus praeceptor S. 195, A. 1. 
pdpptroc S. 381.
Basedow S. 107. 267. 304. 
j?d8pov S. 216 ff.
Beda Ver.erab. S. 333.
Beginn des Unterrichts S. 241 ff. 247.
Beispiel, dessen Bedeutung und Einfluss,

S. 75. 78; das vaterliche Beispiel S. 85. 
Beispiele im Unterricht S. 128.
Bell’s Unterrichtsmethode, siehe Lancaster- 

schulen.
Belobung des Schulers S. 104. 112. 313. 
Belohnung S. 112. 113, A. 1.
(3i)p.a S. 229.
Berufsleben S. 51 f. 53. 55. 169.
Berufswah) S. 55.
Besoldung der Lehrer S. 177 ff. 202; vergl. 

auch unter Lehrgeld.
Betonung S. 271.
(3i(3Xto<póptov S. 232. 
biforis, tibia, S. 379.
Bilderchroniken S. 225 ff.
Bildungsideal S. 77.

birrum S. 233.
Blasinstrumente, ihre Geltuug im Alter- 

thum S. 363 f. 367 f.
Bleifeder S. 310.
Boetius S. 59, A. 4. 111. 322. 330, 4; 

356, 2; 382, 1; vergl. auch uuter Psoudo- 
Boetius.

ppa^uXofta S. 126.
Biicher, ihre Nachtheile, S. 282 f. 
Biicherkastchen S. 229.
Buchsholztafeln S. 346.
Buchstaben, siehe srotyeia. Grossere Buch

staben fur den Unterricht S. 304 f. die 
griechischen Buchstaben ais Zahlon S. 
332 f. ais Noteu S. 383.

Buclistaben-Knaben, die 24, S. 119. 267. 
Buchstaben-Lehre S. 258 ff.'
Buchstaben-Tragodie S. 263 ff.

C, ch, /.
caduceus S. 309.
calamus S. 309. 312, A. 3. 
calculator S. 201. 321, A. 3; 389. 336. 
calculatoria, ars, S. 321 ff.
calculi S. 321, A. 3; 329. 336. 
calculo S. 321, A. 3; 329, 3.
calculus 8. 321, A. 3; calculus Victor. 

S. 339.
canere, intus, S. 365. 381. 
canina littera S. 275, A. 3.
canon S. 310.
Capitolinischer Agon S. 402.
Capitolinus, Jul. S. 239, A. 1; 321, 1. 
capsa S. 229. 232.
capsarius S. 229.
Carenz S. 113, A. 1. 
carmen S. 372.
Carrilius, Spurius, S. 181, 210 f. 299. 
cathedra 8. 216.
cathedrarii magistri S. 216.
Cato S. 13 f. 63. 152 f. 283. 299. 304. 
Catullus S. 310, A. 2.
Certiren, siehe Wetteifer.
XaXwoi S. 273.
X«pai3i3dazaXoc S. 212.
Charondas S. 281, A. 
yaprat 8. 232.
Cheilon S. 153.
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Cheirisopłios S. 348.
Cheiron ais Padagog S. 105, A. 1; 154,4. 
Xetpiuvsta S. 385.
Xs!po>voę urtod^zat S.,12. 385. 

‘/.ŚAuJ, jre?.a»vij S. 231, 381 f. 385. 
chirographa S. 309, A. 1.
Chor S. 391 ff. 395 ff. Chor der Greise, 

Manner und Knaben In Sparta S. 400 f.
KopautajC S. 370. 380. 
yopSotóvov S. 385.
/ópeuaię S. 390. 394.
/opYpnoy S. 395.
Choregie S. 345. 395.
j(opo3iSdaxaXoc S. 395.
^opóę, Bedeutung des Wortes S. 394 f. 

396, A. 3.
Chrestoniathien S. 279.
Chrien S. 92. 318.
Chroniken in Bildern S. 225 ff.
Chrysippos S. 10. 94. 237. 242.
Chrysostomos, Joannes, S. 11.
Cicero S. 24 f. 40. 63, A. 6, 65. 69. 76. 

81, 4; 134 f. 141. 153, 5; 156, 1;
158, 6. 7 ; 163. 190. 192. 243. 275, 1 ; 
293. 297. 312, 1; 314. 319. 325.
336, 2; 349. 352, 3; 353, 1 ; 371, 1 ; 
389. 399. 400, 1; 403, 3.

rinaedus S. 403.
cirratorum dictata S. 310, A. 1. 
cista 8. 229.
Cither, siehe Kithar. 
clementia S. 96. 106.
Cliguenwesen S. 182 f. 
colligere, collectio S. 336.
colloguia scholastica S. 148 f.
Columella S. 310, A. 1.
comes S. 174. 199.
comitari S. 174 f.
compendia scripturae fi. 308.
computatio S. 321, A. 3; computatio di- 

gitorum S. 327.
computator S. 321, A. 3. 
computus S. 321, A. 3; 327.
Concentration im Unterricht S. 61 f. 64.

68. Mangel an derselben S. 316. 
Contubernalen S. 88.
conturbare calculos S. 330, A. 2. 
conversatio cotidiana S. 148, A. 1. 
Corniflcius S. 20, A, 2; 90, 4; 133, 

cornua S. 382.
Correktur des Lehrers S. 231. 313 £

315 f.
Crassitius, L., S. 210. 
cultor iuveuum S. 199. 
curia S. 209 f.
curva tibia S. 379.
custos S. 174. 229.
Cymbel S. 369. 371.

D.
Daidalos S. 348.
Damaskenos, Joannes S. 30, A. 1; 105, 2 ; 

108, 1; 186, 3; 283, 6.
Decimalsystem S. 331 f.
Declamationen S. 315 ff. 
declamitare S. 315, A, 5. 
deducere S. 336.
delineatio S. 343. 348, A. 2; 349, 1. 
Deniades S. 58.
Demokritos S. 11. 61. 107, A. 7; 110. 
Demonax S. 21, A. 1.
Demosthenes S. 5. 181, A. 1; 206. 274 f. 

374, 3.
SgporwT] TtaiSsia S. 3; Sgpor. dyiu-p, S. 4, 

A. 1.
Denkspriiche, siehe Spruehe. 
describere 8. 346, A. 2. 349, 1. 
designatio 8. 343. 349, A. 1. 
dextra tibia 8. 379.
Sia-ypatpew S. 349, A. 1.
StaSopj S. 147. 196.
8iaXa(3etv S. 271.
Dialekte, ihre Bedeutung bei den Griechen 

S. 37; vgl. auch unter Yólkernamen.
Siap<zawpoaię S. 93. 115, A. 1. 
StaTtatS<xYurpiv S. 3, A. 1. 
Sta itaa<uv, ró, S. 383.
Statpipg S. 205. 
diceudo discere S. 17, A. 2.
Dichter ais Volkslehrer S. 158, A. 3;

277 ff. 280 f. 284 f. 353. 
StSaypara S. 234 
SiSazrpa S. 176, A. 1.
8tSaaxaXe7ov S. 98. 203 ff. 230. 232. 256. 
8i6aaxaktxd S. 13. 117 ff. 127, A. 7. 
St8aaxdktov S, 176, A. 1; 203, 3.
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8i8daxaXoi S. 151 ff. 199 f.
!iiamv S. 277.
Sioayjj S. 17 ff. 161.
Digitalsysteni, siehe Fingerrechneu.

S. 72.
Diktate S. 281. 289 ff. 305 ff. 314;

dictata reddere S. 306; dictata cirra- 
toruni S. 310, A. 1.

Diodoros Sik. S. 59, A. 3; 362, 3. 
Diodoros, ein Kitharspieler, S. 375.
Diogenes, der Kyniker, S. 19, A. 2; 29.

47, 3; 91. 112. 123, 2; 165. 224, 3; 
296.

Diogenes Laertios S. 36. 61, A. 1; 70.
71, 1; 107, 5; 214, 6; 250, 1; 257,1; 
330, 6; 362, 3; 373, 1.

Dion Chrysostomos S. 1, A. 1; 12. 16, 2; 
81,5; 83,1; 98,2; 100,1; 131.
135, 2; 136. 154. 166, 1 ; 174, 1;
199, 4; 212,3; 234,2; 244,2; 262,6; 
285, 1; 371. 386, 2; 400, 1.

Dionysios von Halikarnass S. 210, A. 4; 
238, 1; 259 f. 262, 3; 271, 1. 286.
375, 2; 397, 4.

Diophantos S. 338.
StioOeN S. 331, A.; 337, 1.
Direkte Unterrichtsmitttei S. 118 ff.
disciplina, Begriff des Wortes S. 2. 5, A. 1; 

75 f. 368, 3; ais Schulzucht S. 98. 124.
Disciplinarordnung in der Schule S. 223 f. 
Dithyramben im Unterricht S. 280 f. 
Division S. 337 ff.
docendo discitur S. 190, A. 
docere S. 241, A. 2.
docti S. 2, A. 3.
doctor librarius S. 301, A. 2 ; doctor cal- 

culaturae S. 321, A. 3.
doctrina S. 5. 351, A. 3: 365, 3. 
dominus S. 174. 199.
Doppelausdriicke fiir Erziehung und Unter

richt S. 4 ff. 6, A. 1. 2. 3; 16, 2;
198, 2; 204.

Siopea S. 176, A. 1.
Sioptari S. 372. A. 4; 384.
Dositheos S. 148 f. 246. 249 f. 290 f.

309.
Dramatiker ais Volksiehrer S. 277 ff.
Dreitheilung der Unterrichtsgegenstande 

S. 234 f. 238. 

ducere S. 337; lineamenta ducere S. 348; 
ducere simul S. 336.

AouXoMdsxaXot S. 170.
Duodecimalsystem S. 331 f.
Duris 8, 280 f.'299 ff. 304. 385. 
dux S. 199.
óóoaptc S. 339.
3'jvapoSóvap.ic S. 339.
8uvap.o3uvap.oaróv S. 339.
8'jvapiózu|3o{ S. 339.
8uvapoxu|?oatóv S. 339. 
O'jvapoaTOv S. 339.

E.
7|j(eiov S. 381.
ediscere 8. 290 f.
educare S. 4. 241, A. 2.
educatio S. 4 f. 241, A. 2.
educere S. 4. 241, A. 2. 
efzóxXtoc rtatSeia S. 2. 235 ff.
ei8v) in der Musik S. 383 f. in der Orche

stik S. 404.
eióóat Xeyeiv S. 138, A. 1.
Einseitigkeit, siehe unter Individualitat. 
Eintheilung der Unterrichtszeit S. 244 ff.
Eintrichtern S. 306, A. 4.
ezza&apat Xofia[j.ó'j S. 330, Anm. 2. 
exp.avddvsiv 8. 277. 281.
ezTtoi^a fpap.paTtxóv S. 266.
Ekprepes S. 387.
śx tou Xśyeiv tó Xśyetv TtoptCerat S. 17, A. 2. 
Eleaten S. 286 f.
Elementargrammatik 8. 258 ff. 
Elenientarschule S. 204 ff. 212 ff
Elementarunterricht S. 152. 171. 234 ff.

239. 254 ff. Steigerung desselben S. 
316 ff.

eXiuóac unOYpdcpsw 8. 348.
eXupoę 8. 379.
epp.eXeia S. 395.
Empedokles S. 111.
ś^aXXa$ S. 74.
Encyklopadien S. 13.
ś^epyeia S. 15.
Entlassung der Schuler S. 250. 
evró{ yeipa S. 74.
Ephoros S. 36.
Epicharmos S. 110.
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Epiktetos S. 31. 48, A. 1; 49. 81. 137. 
190.

Epikuros S. 86, A. 3; 197. 306, 2. 
śiutoSo? S. 339.
ŚTOOrarai S. 6, A. 2.
Erholung, siehe Ferien.
Erleichterungsmittel im Unterricht S. 8. 

263 ff. 281. 304. 337. 339.
Ernst des Unterrichtes S. 104. 107. 134. 

138.
eruditio S. 5, A. 1.
Erzieher, dessen Hochschatzung S. 79, 

164 ff.; verantwortlich fiir den Erfolg 
S. 91 f. 161.

Erziehung, Bedeutung des Wortes S. 3; 
Verhaltniss zum Unterricht S. 161. 193. 

Ś8o« S. 17. 28. 92.
rjfto; S. 17. 92. 360; S. 345. 
Etymol. Magn. S. 218, A. 1; 224, 2. 
euappoaria S. 353.
Eubulides S. 275. 327.
Eucheir S. 348.
Euenos 8. 110. 268. 289. 350. 
eufewta S. 3.
Eugrammos S. 3 18.
Eukleides S. 107. 334. 
euzoapźa S. 72.
Eumenius S. 14. 348, A. 1. 
Eunapios S. 14.
Eupolis S. 351. 
eutpu^ia S. 72. 353.
Euripides S. 35. 40, A. 1; 48, 1; 73, 3; 

98, 3; 106. 110. 112. 117, 3; 138, 3; 
162, 1; 184, 1.

supuyopot S. 394. 
supufhiia S. 353.
euaj(r)poauvi] S. 72.
Eu8u|3oXo{ S. 377, A. 3. 
excipere S. 308 f.
excurrere S. 113. 221.

8. 201.
sjiorepiza S. 250 f. 
exsultare S. 113.
exsurgere S. 221.

F.
Fabulae Romanenses S. 166, A. 3; 199, 2;

200. Ł05, 3; 234, 3; 297, 1.

Fachgelehrte S. 238.
Factoren S. 337.
Familienerziehung, ihreWichtigkeit fiir die

Schule S. 48. 76. 78. 80 ff. 87 f. 124. 
Farbenkasten S. 229.
fenus S. 342, A. 4.
Ferien S. 139 ff. 250 ff. 
feruła S. 101 f. 148.
Festus S. 174, A. 4; 199, 9; 302, 3. 
fldes S. 382.
fldicen S. 382.
tigurae manuum, siehe computus. 
Fingerrechnen S. 326 ff.
Eingersatz S. 373.
fistula eburnea S. 274.
fistulator S. 274 
flagellum S. 101.
Fleiss S. 18 f. 27. 104. 107. 110 ff.

111, A. 1,; 114. 134.
Flotę S. 231. 358. 364 ff. 388; im

Pentathlon S. 392.
Freimut S. 127.
Fremde Sprachen, Unterricht in denselben 

S. 291 ff. 298. 319 f.
Freudigkeit des Unterrichts S. 103. 106.

109 f. 130. 323.
Friihreife S. 41. 43, A. 1 ; 51. 65. 70. 
Fiinfzahl S. 330.
Furcht vor dem Schulbesuch S. 98 ff. 102.

G.
Galeuos S. 10. 12. 23. 247. 346, A. 1. 
Gartenhiiuschen ais Schiilerwohnungen S.

214.
Gassenhauer S. 362, A. 2.
Gedachtniss S. 41. 131 ff. 135. 289 f.

296 f.
Gedachtnisskunst S. 131 ff. 295 ff.
Gediichtnissverse, siehe Spruche.
Geduld des Lehrers S. 104 f. 139. 158 f. 
Gehorsam S. 89. 91. 125 f.
Gehiilfe, siehe Hulfslehrer.
Gellius S. 5, A. 1; 14, 1 ; 35, 1; 124, 2

251. 368, 3.
yŚMł) in der Musik S. 383.
Genetische Methode S. 118. 150 f. 
•fevópevov, uó, das Produkt, S. 337. 
Geometrie S. 236 f. 340 ff.
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Geomelrische Auffassung in der Arithmetik 
S. 334. 339 f.

YepovTaY<ofew S. 4, A. 1.
•pjpo[3oazsiv S. 19, A. 1.
Gesang S. 256. 259. 362. 370. 385 f.

388. 394.
Geschlechtsunterschied beim Unterricht 

S. 44.
Gesetze auswendig gelernt S. 281.
Gestell zum Zeichnen und Malcu S. 229. 
Gewohnung S. 16 ff. 79 f. 90. 92. 
•fiyYpoi, 7tYYpiai, giugrinae tibiae S. 378. 
Gleichheit der Erziehung S. 38.
Gleichnisse iiber Erziehung S. 29 1. 
•fWrnc S. 373. 378.
Yla)TTOxopeiov S. 231. 378.
Gnomen, siehe Spriiche.
Gotter der Schule S. 214.
Gótterkinder S. 31, A. 3.
YopYidJeiw S. 196, A. 1.
Graeculi, dereń Missachtung S. 181, A. 2; 

184, 4; 193; 194, 1.
graffiti S. 303.
Ypdhpsw S. 300. 346, A. 2.
Ypaifizź], rj, S. 235. 3.3 ff.
Ypacpizi] Cuiypatpia S. 347.
Ypatpizóę S. 346, A. 2.
Ypatpic S. 231 346. 
ypdppa S. 346.
Ypdppara S. 234 ff. 239. 254 ff. 350. 
Ypapparetov S. 204. 210. 224. 232. 
ypappareus S. 153, A. 4; 200.
Grammatik und Rhetorik S. 307.
Ypappanz^, urspriinglicher Begriff S. 258. 

316.
Ypapparizi] drekrj? S. 258. 307. yp. evrelł]{, 

reketorepa S. 258.
Ypappartzóv eznurpa S. 266.
Ypapparwóę, grammaticus, S. 148 f. 200. 

202. 261. 316. 351.
Ypappariarrjt S. 149. 171 f. 197. 200.

234. 261 f. 316. 336.
Ypappariarizj) S. 258.
YpappatoSiSaazakoę S. 200. 257. 
Ypapparoxu<p<uv S. 187.
Ypapprj S. 301, A. 1; 310. ypapp’]'*  śkzuaat 

S. 348.
Ypapp.o3i8aazaki3/){ S. 200.
Griffel S. 301 ff. 309 ff. 346 f. 349.

Griffelmann, der, S. 310.
Grundsatze des Unterrichts S. 32 ff.
Gymnasiarchie S. 252 f.

H, e, i], “> “•

habena S. 101.
habitare in subselliis S. 220, A. 2.
Hausliche Erziehung, ihre Wichtigkeit fiir 

die Selmie S. 48. 80 ff. unter den Ro
mern S. 50 f. 156

Handwerkszeug en miniaturę S 130.
Harfę S. 369.
app.<>Y7] S. 372.
Harmonie des Unterrichts S. 67; in der 

Musik S. 372.
apptmzóę S. 345. 390.
^Y-p’uv S. 201, A. 2.
Hegias S. 49, A. 1.
Heiterkeit des Unterrichts S. 104. 106. 109. 
ślzuaai YP^PPht 8- 348.
Helotenbeispiel S. 87.
Heptachord S. 383. 385. 387.
Herakleitos S. 61, A. 1; 107, 5; 129. 286.
'Eppaia, ra, S. 252.
Herodes Attikos S. 179. 267.
Herodianos S. 204, A. 1.
Herodotos S. 129, A. 1; 203, 3; 286 f.

327. 330, 5; 379, 3. 381.
qpm; zakapćttjc oder rjpio; 'Iarpóę S. 203. 
llesiodos S. 62, A. 3; 111, 1; 176, 3;

242. 286.
Hesychios S. 2, A. 3: 199, 1; 206, 1 ;

224, 1; 305.
lepaukrję S. 376.
Hieronymos S. 11. 304, A. 4.
'ipuźwres S. 228, A. 2.
Hinter die Schule gehen S. 247, A. 2. 
Hippias S. 268.
tirrtidCew S. 196, A. 1.
Hippokrates S. 112. 204, A. 5. 
histrio S. 403.
ókpó{ S. 378.
Homeros S. 70, A. 1; 77, 1: 277. 284. 

297. 299. 362. 391. 394, 1; seine Wi- 
dersacher S. 286 ff.

Honorar, siehe Lelirgeld
Horaz S 16, A. 2; 23, 2. 3; 29, 1;

63, 5; 101, 2; 102, 1; 111, 1; 114.
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129. 212. 229, 4. 247, 6; 253, 5;
278, 2: 285, 3; 297. 304. 306. 325, 
363. 365, 4; 372, 4; 377. 382, 2;
399, 5.

Iloren im Verhiiltniss zum Lesen S. 282 f. 
Hospitanten des Unterrichts S. 148. 
Hiilfslehrer S. 145 ff. 233.
Hiilfsmittel, indirekte des Unterrichts, S. 

89 f.
Hiilfstabellen, Rechenknechte, S. 337, 339. 
humanitas S. 5, A. 1.
Ilyginus S. 368, A. 1; 380. 
ura^atpety S. 336.
uTO{3aXksiv S. 372. 
uicoypappareóę S. 200.
uwOYpappot rtatStzoi S. 303. 
uitOYpappóę S. 303.
unoYpatpeuę S. 200, A 1. 
óiroypa<f>q S. 349. 
uirofpaętc S. 346.
órtOYpd|ai S. 301, A. 1; 310. 349. uito-

•fpa4at śłitiSac S. 348. 
ÓTtoStSaazałoę S. 145 ff. 196 f. 200. 
imo^zat S. 7. 12. 241 f. 281. 
uirozoap^rzję S. 199. 
unozpousw 8. 385. 
uiroTtatSorpipeio S. 143, A. 4. 
UTtoitatSorpi^rję S. 145. 
uit0TUTco>aaa9ai aztav 8. 348. 
unoruittootę S. 349, A. 1. 
uęatpe.o S. 336. 
ótfółptoo S. 378.

I.
lamblichos 8. 11.
iaati S. 384.
fyyofpacpia S. 349, A. 1.
Ilias in der Schule S. 225. 285.
impares tibiae S. 379.
incedere S. 391.
incentiva tibia S. 379.
Indirekte Hiilfsmittel des Unterrichts S. 

89 ff. 104 ff.
Individualitat, ihre Bedeutung S. 32 ff.; 

ihr Werth fur deD Unterricht 8. 34 ff.
38 f. 42. 44 f. 57 f. 77. 119. 137; 
ihre Mannigfaltigkeit 8. 42. 314.

indoctior S. 251, A. 2; 255. 365, 3.

indoles S. 76.
indulgentia S. 84, A. 2; 88. 96. 106. 
ingenium S. 76.
institutio 8. 4. 5, A. 1; S. 241, A. 2. 
Intensitat des Unterrichts S. 54 ff. 61.

282 f.
Interpunktion S. 271.
intus canere S. 365. 381.
Ionisches Schulwesen und dorische Erzieh

ung S. 257. 285 ff.
Isagogische Schriften S. 13.
Isidorus S. 336. 381.
Ismenias S. 375.
Isokrates S. 12. 18 f. 21. 29. 31, A. 3; 

36. 56 f. 68. 69,4; 73. 117,2; 143,1. 
166, 3; 179. 193, 1; 275, 3; 283, 2.

Iustinus S. 171, A. 3.
Iuvenal S. 23, A. 4; 31, 4; 40, 3; 49,1; 

82, 3; 89, 1; 98, 2; 102, 1; 106, 1; 
172, 2; 175,1; 181,2; 182,3; 186, 1; 
194, 1; 217, 1; 229, 1; 247, 5; 253,4: 
275, 4; 313, 2; 336. 1 ; 375, 4.

K.
załtypjti); S. 175. 200 f.
xaS>;pepw7) auvavaarpo<p^ S. 148, A. 1. 
załapię S. 309.
Kallias S. 263 ff.
Kalligraphie, siehe Schonschreibekunst.
Kallimachos 8. 283.
za/.ię zdyaffóc 3. 72.
zakucia 8. 214, A. 6. *
Kammersiegel in der Schrift S. 308, A. 3. 
zapifietę Sazrółioo S. 327.
xava>v, zatnimę S. 310.
Kaphisias S. 372.
Karneades S. 195, A. 3.
zaraiteic).aapśvoę, vom Tonę gesagt, S. 276. 

389.
zarop/etcdat S. 393, A. 2.
zariopaStoę 8. 101, A. 2.
zartopiCeto, catomidio S. 101, A. 3. 
zezucpóreę, ot, S. 74.
zśppara S. 329.
zaęałata, Ausziige, S. 279, A. 1. 
ze<pałatov, die Summę, S. 337.
zipteró; S. 232.
ztłłifas S. 229.
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zisTZ] S. 229. 312, A. 4.
Kithar S. 220. 231. 364 ff. 380 ff. Kithar- 

spiel und Gesang S. 365, A. 1; 386. 
ziSapiJetz S. 386.
ztSaptaię S. 364. 365, A. 1 ; xt8aptoię <|nW] 

S. 365, A. 1; 382 ff.
zt&aoiarrjC S. 234. 364 ff. 375. 385. 390. 
z'.8ap<»Sia S. 365, A. 1; 383.
Klasseneintheiluug der Schuler S. 145. 149.
Kleauthes S. 9 f. 31, A. 2; 163. 188. 
Klearchos S. 11.
Kleitomachos S. 70.
Klemens Alexandrinos S. 144, A. 1; 188, 3 : 

205, 3; 303.
Kleouiedes S. 204.
Kleomenes S. 11.
Knabenchore S. 395. 398. 
Knabenpyrrhiche 8. 398.
zókkoitet S. 385. 
xokup(3av S. 256, A. 1.
Kopfrechnen S. 327. 
zoap.ł]Tai S. 356. 
zoapwnję S. 72. 
Kranz S. 253.
Kreuz unter den Lehrmitteln S. 232 f. 
zpttid£aiv S. 196, A. 1.
xpóraka S. 380, A. 1. 
zpouew S. 365. 372, A. 2; 381. 
zrjiteTv to> itoSt S. 393.
Kureten S. 397. 
xu(3óxtj[3ot S. 339. 
xupoxufioatóv S. 339. 
xti(io? S. 339. 
xu[?oaTÓv S. 339.
Kydias S. 280.
Kynaither S. 355 f. 
Kyniker, die, S. 257. 362. 
xoto3Ś5[ii] S. 312.

L.
Lakonismus der Rede S. 126. 127, A. 3. 
z.au|3metv ex xtX. S. 336.
Lamprokles S. 280; ein Sohn des Sokrates 

S. 158.
Lancasterschulen oder Boll-Laneaster’sche 

Methode S. 143 ff. 147. 149 f.
Landkarten S. 347 f. 
lanista mit Stock S. 228. 

kapuyyiCew S. 277, A. 1.
Lautlehre S. 261. 268 f.
lectio S. 307.
Lehrer, Anforderungen an seine Persiin- 

lichkeit S. 104. 108. 137 f. 155. 157 ff. 
160. 162. 164. 194.

Lehrer ais Erzieher S. 45 f. 151 ff. 161 f.
165 ff. sorgfaltige Wahl desselben S. 168. 

Lehrerbildung S. 196 f.
Lehrernamen, ihre Bedeutsauikeit S. 144. 
I.ehrerwahl S. 168.
Lehrerwechsel S. 138, A. 3; 251. 
Lehrfreiheit S. 168. 196.
Lehrgeld S. 115, A. 3; 167. 169 f. 176 ff. 

180 f.
Lehrmittel S. 222 ff. 231. 264 ff.
Lehrtafel S. 224.
Xr]xu8tCetv S. 277, A. 1.
I.eonides S. 161. 175.
Lesepult S. 221 f. 229.
Leseiibungen S. 277 ff.
Lese- und Schreibunterricht S. 234. 254 ff. 
Lesesucht, ihreVerwerflichkeit, S. 282 ff. 320. 
Aeayrrj 209.
keózoipa S. 224.
Libanios S. 6, A. 3; 7, 1; 21, 2: 35, 3;

91, 1; 92, 1; 98, 3; 100,1.3; 113,1; 
160, 1; 166,2: 168,2; 186,3; 198,2; 
216, 2; 220, 2; 229. 247 f. 285, 4; 
290. 352, 3; 362, 6; 363, 1; 365, 1; 
391, 2. 3; 392, 2; 394, 1 ; 397. 400, 
3. 4. 401, 2.

Ai0uę S. 377, A. 7.
Lieder im Unterricht S. 280 f. 362.
ktyeia Mouaa S. 376 f. 
AiyoptidSrję S. 377, A. 3. 
linea S. 310.
Lineal 8. 310.
Iineam ducere S. 346, A. 2; lineamenta 

S. 348.
Linearzeichnuug S. 347 ff.
lingula, ligula S. 378.
Linos S. 280 f. 
litterae S. 254 ff.
litteratio S. 258, A. 3. 
litterator, litteratus S. 202.
litteratura, prima litteratura 8. 258, A. 1. 
Livius S. 16, A. 2; 199, 7; 212, 3. 
Livius Andronicus S. 297. 299. 317.
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Lob, ais Unterrichts- und Erziehungsmittel
S. 94. 104. 112, A. 4; 113 f. 154. 

Lochius, Publilius, S. 403. 
loculi S. 229. 330.
Xoye'ov S. 229.
Zoytapós S. 321, A. 3; 326, 2. 
/.cytatty S. 321, A. 3.
znyi-rizty ty S. 321 ff.
Xóyo'. irporpsirrizot, itapawertzoi S. 12.
Zófoc. dessen Bedeutung bei den Alten 

S. 282 f.
Aóyot epptaBo? S. 178.
I.ohn, siehe Lehrgeld. 
kotiróę, ó, der Rest S. 336. 
longa tibia S. 379.
Longianus, Julius, S. 214.
loąuella digitorum S. 327. 
loruin S. 101.
Lucilius S. 300.
Lucretius S. 376. 
ludi magister S. 201.
ludus, yersehiedene Bedeutung S. 201.

203 ff. 208 f.
ludus litterarius S. 167, A. 3; 17 I, 3;

208, 3; 209, 1; 216.
ludus litterarum S. 209.
Lukianos S. 6, A. 3; 12. 21, 1 ; 39. 55.

84, 1 ; 86, 3; 112. 113, 1; 140 f. 146.
162 f. 168, 4 ; 171, 1. 3; 181, 1 ; 184.
213, 1; 218, ■1; 223, 3; 234, 2. 3 ; 237.
244 f.; 271, 2 ; 272, 1 ; 278. 283. 295 f.
322. 326, 2; 352. 373. 393. 400.

Xuyo? S. 100. 
kuitorć S. 384.
Lykon S. 36. 70. 117. 167.
Lyra S. 231. 255. 364 ff. 381. 383. 
ajpiarty S. 381.

M.
Macrobius S. 14, A. 1; 30, 4; 125, 3;

292, 3; 325. 403, 5.
Maecenas S. 309.
pdyaóic S. 380 f. 
paydę S. 385.
magister S. 103, A. 3; 151 ff.; 199, 9;

201. 336.
magister litterarius S. 301 A. 2; magistri 

cathedrarii S. 216.

Mdp/jc S. 338.
[laftrjjia-a S. 234. 248.
Mathematik in der Musik S. 383.
pdOijotę S. 6. 16 ff. 80. 128. 234. 263.
Marcus Antonin. S.105. 156, A. 2; 165,5; 

205, 2.
Marius, Caius S. 163.
Marsyas S. 47. 367 f. 369. 373 f.
Marsyas von Pella S. 9.
Martial S. 51. A. 1; 95, 1 ; 101, 1; 

217, 1; 251. 253, 5; 254, 1; 315, 2; 
329, 3; 376.

Martianus Capella S. 237, 346. A. 1. 
paoriyovopeiv S. 228, A. 2.
pasriyotpópot S. 93. 228, A. 2.
pasri$ S. 100 f.
Masimos von Tyros S. 22, A. 1; 35. 237. 

288 f. 389.
Meclianismus in der Erziehung, dessen Ge- 

fahren, S. 103.
pekow, ró, S. 218, 312.
Melanippides S. 374.
pskśrr] S. 17. 110, A. 4: 111, 1. 
memoriter S. 290.
Mepuptj, ein Tanz, S. 400, A. 2.
Menandros S. 1, A. 1; 29. 31, 2; 47.

61, 3; 82, 1 ; 105, 3; 111, 1 ; 124, 5; 
154. 5; 181. 205,2; 256,3; 291. 295.

Menedemos S. 125, A. 1.
mensa Pytbagorea S. 330, A. 4.
i/.erces docendi S. 176.
Mercurii tetrachordnm S. 382.
ptpiiew S. 337 f. 
peraótód^at S. 136, A. 2.
perapa3eiv S. 136, A. 2.
pdjre vetv ptyś ypdppata S. 256.
Methode des Unterrichts S. 117 ff. 127 ff. 

318.
perpeiti S. 130. 338.
Metrik, erster Unterricht darin S. 279 ff. 
ptypoSióazTOt S. 82 f. 155.
Mikrologie S. 188.
miivinae tibiae S. 380.
Mimik S. 391. 398.
Mimnermos S 377, A. 5.
mimus S. 402 f.
Miuerva S. 253.
minerval S. 253.
,pnz&o5orttv S. 170, A. 3.
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[iia&ót, siehe T.ehrgeld.
ptsotazvia S. 177.
Mittelstand, dessen Bedeutung fiir den 

Unterricht S. 46.
mittere vom Schlusse des Unterrichts 

S. 250.
Mitunterricht durch Schuler. siehe I.anca- 

sterschulen.
[iiCoZuStori S. 384.
Mnemotechnik S. 131 ff. 135. 296 f.
Modulation der Stimme S. 273 f.
MoenianaS. 211; Moenianae soholae S. 211. 
pokrop S. 394.
fxóX’j(3Soę S. 310. 
póvaukot S. 378. 380.
monitor S. 174.
Monogramme S. 348.
Multiplication S. 337 ff.
Mundbinde S. 378.
Mouaeia, ra, S. 252.
Musikunterricht S. 350 ff. 383 ff. in 

Sparta S. 356 f. 361. 387; in Rom S. 
363 f.

musische Biidung S. 7. 72. 255. 350.
353 ff. 3 358 ff.

Musonios S. 138. 263, A. 3. 
pouaoup-yoi S. 399, A. 5.
Mutter, ihre Bedeutung in der Erziehung, 

S. 56, A. 1; 81 ff. 155.
Muttersprache S. 82 f. 155 1.

N.
vd{3ka S. 382.
Nachmalen, das der Buchstaben, S. 305. 
Nachsicht S. 96. 105. 109.
natura S. 23; natiirliclie Begabung S.

16 ff. 23, A. 2. 3. 4; 24. 27. 71.
NexauXoę S. 377, A. 3.
Nepos, Cornel. S. 152, A. 3.
Neuheit des Unterrichts S. 138 f.
Nikolaos Damaskenos S. 244, A. 1.
Nikolaos Smyrnaios S. 327, A. 1. 
nobilitas S. 3.
vop.ip8ó{ S. 281, A.
non ex quovis ligno Mercurius S. 22, 

A. 3.
Nonius S. 154, A. 3; 241, 2; 375, 3. 
norma S. 310. 

notae, notarum signa S. 308, A.
notare S. 308 f.
notarii S. 201. 307.
Notę in der Schularbeit S. 304.
Nothschulen S. 143. 147. 149.
Nothwendigkeit des Unterrichts S. 19.
Nuli S. 334.
numerare S. 328, A. 2.

O.
<>bliqua tibia S. 379.
Odyssee in der Schule S. 225.
Oeffentlichkeit, ihre Bedeutung fiir die Er

ziehung, S. 86 f. 91. 120 f. 122 f. 125.
’Oxvo« S. 133, A. 1.
6xpi{3aę S. 229.
Olympos aus Phrygien S. 371.
Ó<ptp.a8q{ S. 69, A. 4; 70.
ó<j>tp.a9ia S. 68. 70.

Orbilius Pupillus S. 80. 102. 172. 
orbis doctrinae 8. 236.
Orchestik bei deu Alten, siehe Tanzkunst. 
ópXe?a9ai S. 363 f. 390 f. 394.
o’pX>]p.aT«>v e’5>) S. 404. 
op)<>]aTO<itSdaxaXoi S. 395.
ópXq<3rpa S. 394.
opyowa itokóyopSa S. 369; dpy. xpouópzva 

S. 372, A. 2.
ópYq S. 15.
Orthoepie S. 273 ff. 313. 
orthographia, geometrische S, 347 A. 2.
Oridius S. 391, A. 1.

P, ?> 'ł-
Padagog, verantwortlich fur Misserfolg S. 

91 f. 97, A. 5; 98 f. 161. 175. 230. 
246.

paedagogiani S. 208.
Padagogiker S. 7 ff. 35.
TOi3aY<i)Yetov, paedagogium S. 206 f. 230.
TtaiSaYuiyta S. 3. 201.
•rcai8aY<i)fixq S. 3.
itaiSeia, Begriff S. 1 ff. Werth S. 30 f. 

255. Verhaltniss zum Unterricht, 
S. 161.

itatStę TtkaaTO>v, iuifpacpon S. 183. 
itaiJeópara S. 234. 
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itaióeuaię S. 2. 285. 
itatSeurat veu>v S. 198. 234. 
itatóeut^pioy S. 206, A. 1. 
itaióta S. 1, A.; S. 2. 
ircrtJta S. 1, A.
irai8txoi unoYpap.p.oi S. 303. 
itatoopaS^ę S. 69.
itat8ouav>){ S. 246. 
trai8ouo-jae'a S. 252, A. 3.
itat8ovópoę S. 93.
iratóotpi^ę, itaiSorptpeiy S. 99, A. 2; 100. 

199, 2; 234.
Pamphilos S. 344. 
itapa^pacpew S. 309. 
■napaypaY>o« S. 310.
ttapawerwot kófot S. 12. 
itaparpuitrjpata S. 378. 
pares tibiae S. 379. 
patruus S. 153.
Pausanias S. 20, A. 1; 133, 1.
Pedantisiniis S. 160. 169. 176. 185. 188. 
itepitdCes8at S. 327 f.
■nr]8f)pata S. 221, A. 3. 
TO)xris S. 369. 381.

S. 381.
penna S. 309. 
Pensa S. 303 f.
IIevta3Xoę S. 377, A. 3. 
iuvtaXt8iCeiv S. 330. 
iteiraiBeupayoi S. 2, A. 3; 6, 2. 
pergula S. 210.
nepiak^r^ S. 80. 172. 
itepiYpa<|taa8ai axtav S. 348.
itepuśvai S. 212.
Perikles S. 2, A. 1; 22, 2; 114. 
trapi itaióeiaę, Schriften, S. 9 ff. 
trapi iraióioy ayuiytis, Schriften, S. 10 ff.
Persius 8. 116, A. 5; 173, 4; 181, 2;

196, 1; 199, 8. 221. 294, 1.
Personliche Verhaltnisse, ihre Bedeutung 

fur den Unterricht, 8. 46.
Perspektiye 8. 347 f.
Petronius S. 174, A. 8; 187. 188, 1;

194. 199, 9; 252 f. 317.
Phaedrus S. 141, A. 2.
Phaleas S. 38. 
rpapetpewy S. 378. 
cpaax<uXtoy S. 232. 
Philagros S. 160.

| <piXav8p<»ir!a S. 5, A. 1.
ęi/.ap-ppta S. 176.
Philemon S. 49, A. 3.
Philon lud. S. 97, A. 4; 258, 2.
Philostratos S. 16, A. 2; 97, 5 ; 105, 1; 

119, 2; 133. 152, 2; 157, 1; 160, 2; 
179, 2; 195,3; 196,1; 201,3; 205, 3; 
207. 215, 4; 221, 4; 267. 290. 296,2.

Philostratos De arte gymn. S. 392, A. 1. 
<potrav as 8t8aaxdXou S. 98, A. 3. 246. 248. 
<pop(3etd S. 378.
tpóppffj S, 381.
Photios S. 380, A. 4.
ępnyisti S. 384.
Phrynichos S. 2, A. 2.
Phrynis S. 387.
rpupdy koytapóy S. 330, 2.
Physiognoinik S. 34 f. 
ęuatC S. 17 ff. 20, A. 2. 23.
<foAeóv, cpu>Xed{, <pu>Xt]T/jprov S. 206. 
cpwvaaxóę S. 273 f. 389 f.
rpoiriY? 8. 379, A. 1; 380, 1.
Pindaros S. 387, A. 1.
Pinsel S. 346.
■nZayiauZoę S. 379.
Plastik in der Malerei vorherrschend S. 347.
Platon S. 1, A. 1; 2, 3; 3, 1. 2; 5, 2; 

6, 3; 8. 20. 34. 37. 47. 61 f. 75. 96. 
108. 112. 129 f. 139 f. 150. 162. 181. 
188. 270. 277. 279. 287. 301. 304 f. 
307, 2; 320. 323 f. 330, 1; 341. 343. 
351. 353. 357. 359. 382, 3; 383.
395 ff.

itXdttaiv tó arópa S. 278, A. 2.
Plautus S. 29. 158, A. 2; 199, 6; 209, 1; 

246, 3; 403, 5.
tcXeupd, ta, S. 337. 
itXfjxtpov S. 381. 385.
itXrjrTetv S. 365.
Plinius N. H. S. 211, A. 3; 327. 344, 2 ; 

403, 2.
Plinius Epp. S. 14. 48, A. 4; 49, 1;

51, 2; 110, 1; 172, 2; 221, 2; 254,2; 
282, 3.

plumbum S. 310.
Plutarchos S. 6, A. 2; 58, 2; 63, 3;

78, 1; 85, 1; 89, 2; 90, 4; 91, 5; 
94, 1; 97, 5; 115, 2; 116. 123, 3; 
126. 133. 134. 153. 165, 3; 223, 1 
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176, 1;
205, 3;

277, 1 ;
391, 2;

249. 291. 296. 327, 2; 361. 362, 6; 
363. 365. 368. 371. 386 f. 398. 400.

TOUYu)Vorpo<pia S. 195. 
poinęon S. 349.
Polemon S. 58, A. 1; 205, 3; 296. 
T.oA/.aTcZaaiaCew S. 337.
TtoXXaitXaaiouv S. 337.
Pollux, Onomast. S. 9, A. 1; 

183,5; 199, 1; 200, 1; 201,3; 
206, 1. 2; 209. 229. 240, 5; 
312, 4; 346, 2; 377, 1; 378. 
395, 2; 404.

Polybios S. 5. 129, A. 1; 153,5; 205,2; 
330, 6; 363.

Polymathie S. 61, A. 1. 2. 3; S. 62 f.;. 
316. 318.

Potenziren S. 339.
potestas patria S. 97. 
praeceptor barbatus S. 195, A. 1. 
praeducere S. 309 f.
praeductal S. 310. 
praelegero S. 289 ff. 306. 315.
praescripta S. 263, A. 1. 
praescriptum S. 302.
praescriptum puerile S. 223. 
■npąó-nję S. 72.
Preisrichter S. 100.
prima, primordia, ra Ttpcuta, siehe Elemeu- 

tarunterricht.’
Privatunterricbt S. 86 f. 120. 156, A. 2. 
probitas S. 77.
Produktentafeln S. 337. 
professor S. 202.
■npóypappa S. 223, A. 3; 224. 
Ttptrpp.';acT^t S. 145.
Proklos S. 234, A. 1.
Pronapides 8. 264, A. 3.
Pronomos S. 374. 
pronuntiatio S. 307.
itpoopyijsr^prc S. 375. 393. 
proposita S. 302, A. 4.
itposapiOpsw S. 336. 
proscholium S. 148. 207. 233.
proscholus S. 145 ff. 233. 
itposeYeipew S. 392, A. 1. 
icpoararrew S. 336. 
itposrcdeuai S. 336.
Protagoras S. 59. 172. 178 f. 204. 
itporpertTizoi kóyoi S. 12.

Grasberger, Erziehung etc. U (der musische Unterricht).

Prudentius S. 103, A. 1; 173. 215, 4; 
313, 3.

Prafungen S. 116,
<paXXew S. 362, A. 3; 365. 381.
<[iaXrqpiov S. 381.
ijiap.p.mję S. 329, A. 3.

<ju]?iCetv S. 328.
(pijcpot S. 321, A. 3; 327, 3; 329.
Pseudo-Aristoteles S. 11 f.
Pseudo-Boetius S. 14. 27, A. 1; 106, 1; 

123, 4; 144,1; 147,2; 157,1; 173,2; 
197, 3; 262, 1.

Pseudo-Cato S. 14.
Pseudo-Hesiodos S. 12. 242. 281.
Pseudo-Phokylides S. 20, A.
Pseudo-Platon, Axioch. S. 99.
Pseudo-Plutarchos S. 10. 63. 80. 94.

97, A. 5; 141. 155. 175. 318.
Pseudo-Xenophon 8. 243 

aukrjaic S. 365, A. 1. 
ziOaptat; 8. 365, A. 1.

<piXozi8apianx^ S. 365, A. 1.
tfiu/ayuiyia S. 353.
pudor S. 75.
pulpitum S. 229.
pulsare citharam S. 372, A. 2.

S. 231.
Ttuppfyr; S. 398. 395 ff.
irj#aóXi)C S. 377. 380.
Pythagoras S. 8. 35. 72 f. 73. 90, A. 3; 

108, 1; 124. 344, 1; 330. 366. .
Pythagoreer S. 177. 245. 280, 292. 351. 

366 f.
Pythagoreische Tafel S. 330.
IEiOizó; vópoc S. 365, A. 1; 377. 380.

Q
Quadrat S. 339.
Quinquatrien S. 253.
Quintilian S. 13 f. 26 f. 40 ff. 65 ff. 76.

82 f. 88. 95. 109. 113. 119 ff. 122.
131. 134. 136. 139. 141 f. 147, A. 3;
154 f. 159. 161. 163. 169. 180 186.
189. 191 f. 197. 221. 242. 250 f. 255.
259. 267. 272 ff. 275 f. 285. 291. 293 f.
298. 301 f. 303. 305 ff. 312 ff. 317 f.
320. 326. 342. 350 f. 366, A 369. 389.

Quotient S. 338.
27
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R.
pópSoę S. 228; zum demonstrativen Un

terricht S. 228.
papSorpópot S. 228, A. 2.
radius ais Lehrgerath S. 228, A. 4. 
ratiocihator S. 321, A. 3.
ratiocinium S. 321, A. 3.
Realismus in der Erziehung S. 49 f. 53.
Reehenbrett S. 223. 328 ff. 331.
Recbenmarken, siehe calcnli.
Rechenmeister, siehe calculator; und wegen 

der Wortbildung S. 345, A. 3.
Rechenuuterricbt S. 256. 321 ff.
Rechnen bei den Rfimeru S. 51. 
Recitationen 8. 116.
rector 8. 154, A. 1; 174. 199.
reddere, dictata reddere 8. 149, A. 1; 

289 ff. 306.
Reden und Handeln 8. 77, A. 1. 151. 

157.
reguła 8. 310.
Reiehthum, dessen Gefabrcn S. 47 f. 49.
Reigen, aiehe Chor.
reliąuum, der Rest, 8. 336.
Repetitoren 8. 145, A. 3; 149. 
rhetores Latiui S. 319.
Rhetorik und Grammatik S. 307.
rhetoriscbe Biidung, ihr Uebergewicht, S. 

151. 316 ff.
Rhytbmos, de6sen Bedeutung im Unter

richt 8. 265 ff. 385. 400.
Repressirsystem S. 95.
Reserrirte Platze 8. 221.
riga 8. 310.
Romanenses fabnlao, siehe unter fabulae 

Roman.
pmitoireprap^fłpa S. 275, A. 2.
rudimenta, siehe Elementarunterricht.
Ruthe, ais Symbol der Bilduug 8.97. 104. 

145, A. 3; 148. Ruthe iu der Schule 
8. 228. Ruthe ais Taktstock S. 385

S,
Saiteuinstrumeute, ihre Bedeutung und 

Wichtigkeit S. 366 ff.
Sakadas S. 377.
Sallustius S. 64, A. 3; 163, 1; 170, 7; 

365, 4.

aakitif? S. 375.
saltare, saltatio S. 390 f.
aap0ux>] S. 381.
Sarranae tibiae S. 380.
Saturnalien S. 254.
scamnum S. 219.
Schamgefuh! S. 36. 73. 
apjpa S. 77. 160. 349, A. 1; 396. 
Scheuiel S. 217 ff. ais Abzeichen der

Schulbildung S. 220.
Schneilsclireibekunst S. 305. 307 ff.
Schorisclireibekunst S. 305; Concurs darin

S. 307, A. 2. 
o/oZrj, schola S. 205. 207 ff. 
.scholae 8. 210.
scholae Moenianae S. 211. 
ayokaCew 8. 205, A. 1. 3; 208.

8. 205, A. 1.
scholasticus S. 184, A. 4; 181, 2; 187. 
Schreiblehrer 8. 301 ff.
Schreiblesemethode S. 300.
Schreibmaterial S. 309 ff.
Schreibrobr S. 309 ff.
Srhreihtafel 8. 224. 231. 
Schreibunteiricbt 8. 300 ff.
Schrift und Wort S. 282 f.
Scbriftzeichen, siehe Abkiirzungen.
Schularbeiten S. 303 f.
Schulbanke 8. 217 ff.
Schulbiicher S. 153. 212. 281. 300. 306 

315.
Schule und Haus S. 81.
Schule und Leben S. 53. 58 f. 64 f.

163 f.
Schulen S. 203 ff.
8chulexegese S. 278 ff. 315.
Schulergesprache, siehe Dositheus.
Schfllerstreiche S. 173. 247.
Schiilerzahl, ihre Bedeutung fiir den Un

terricht S. 119. 121. 147.
Schulferien, siehe Ferien.
Schulfeste 8. 252.
Schulgehiilfe, siehe proscholus.
Schulgeld 8. 253.
Sehulgerathe 8. 211 ff. 222 ff.
Schulhaupt ais Priester S. 214. 
Scbulpensa S. 303 f.
Sohulpramien S. 112. 114 f.
Schulvorstand ais Priester S. 214.
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Schulwart S. 145,
Schweigen S. 77 f. 124 f. 126, A. 2. 
Schwierigkeit des Unterrichtes S. 22. 29. 

37.
scrinium 8. 229.
scriptorium S. 309. 311, A. 1. 
sella S. 145. 216. 219.
arjpeta S. 308, A. 1.
Seneca S. 14. 24. 36, A. 1; 43. 53. 68. 

109, 1. 2; 124, 1 ; 129, 1 ; 132, 2; 
135, 6; 136, 1; 138, 2; 141, 2; 142. 
151, 1; 159. 160,1; 164. 189. 194,4; 
195. 251. 274. 278. 300. 301, 2; 302. 
318. 319, 1. 2; 326, 2; 346, 1; 366, 1 ; 
371, 2; 389, 2; 398, 3.

Sentenzen, siehe Spriiche.
Sidonius Apoll. S. 146. 403, A. 6. 
siglae S. 308, A. 1.
Sikyonische Malerschule S. 344. 349. 
Simonides S. 133. 295.
Simultanunterricht S. 143 ff.
Simylos S. 16, A. 2. 
sinistra tibia S. 380.
Sitzen, das des Lehrers 8, 215 f. der 

Schiller S. 219 f.
aarjwppaęia S. 347 f.
axiaypa<peiv S. 346, A. 2; 348. 349, 1. 
axiaypa<piai S. 347 f.
<rxt|xTtO'ję S. 220.
ax5roc, scutica S. 101, 102, A. 1. 
Sbhne beriihmter Vater S. 156 f.
Sokrates S. 30, A. 1; 56. 112. 137. 157 f. 

177. 340 f. 361. 400, 2.
Solon S. 34. 54, A. 1; 295. 359. 
Sophilos S. 152. 156.
Sophisten S. 33. 177. 318. 
atupiarijc S. 183. 201 f. 
ao<poi S. 201.
Sophokles S. 105. 
Sophron S. 351. 
aa><ppoviaT«i S. 356. 
ouxppoauvrj S. 72 f.
Sparsamkeit des Unterrichts S. 282 f. 

316. 319.
i

Sparta, Geringschiitzung des Unterrichts 
S. 57. 194. 327. 355; spartanischer 
Eifer S. 115 j Redefertigkeit der Spar- 
taner, siehe Lakonismus.

Spartianns, Ael. S, 157, A.

Speusippos S. 160. 
sra>v8auXr]{ S. 376. 380.
Sprechiibungen S. 273.
Spruchweisheit S. 294 f.
Spriiche in der Schule S. 277 ff. 294 ff. 
Staatserziehung in Sparta S 89 f. 93.
Stab, ais Zeichen der Amtswiirde, S. 145, 

A. 3; 228.'
aralipiaiiai 8. 130.
Stehen, das der Schuler, S. 221.
Stenographie der Alten S. 308 f.
Stichel S. 349.
ariypr; S. 271.
arfyoi S. 302.
Stilo, Lue. Ael. S. 310.
stilus S. 301 ff. 309 ff. 349.
Stimme, ihre Pliege und Ausbildung, S. 

273 ff.
Stobaios S. 11. 78, A. 1; 99, 3; 162, 1; 

345.
Stock, ais Zeichen der Strafgewalt, S. 100. 

228.
sro^eia S. 238 f. 258. 263 ff. 
aroiyeuutixr) 6t3aaxaXia S. 303, A. 1. 
Stoiker S. 9. 23.
ar<upuX(a S. 126.
Stottern 8. 274 f.
Strabon 8. 244. 285, A. 1; 292. 321. 

365, 1; 382.
Strafeu S. 92 ff. 97. 148.
Straton 8. 123.
Stratonikos S. 213. 365, A. 3.
Strenge, die vaterliche S. 84. 99; Strenge 

des Unterrichts S. 101 ff.; gegen iiber— 
triebene Strenge S. 103 f. 158.

arpOYYÓXr) S. 379, A. 1. 
subdocere S. 143, A. 4; 153, 7.
subdoctor S. 145 ff. 149, A. 
subministrantes S. 144, A. 1.
subpaedagogus S. 144, A. 1. 
subsellium S. 217; subsell. longum S.

228; in subselliis habitare S. 220, 
A. 2.

Substitut S. 147.
Subtraction S. 336 f. Subtraction iu den 

Zahlzeichen S. 333.
subulones S. 376, A. 4. .. 
succentiva tibia S. 380.

j Succession in der Schule S. 147. 196.
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Suetonius S. 80, A. 2, 102, 1; 115, 3; 
137, 1 ; 138, 3; 154, 1 ; 167, 3; 172,
4. 5. 6; 174, 7. 9; 175, 3; 182, 1 ;
202, 2. 4; 210, 3; 215, 4; 229, 4;
274, 1; 298, 1; 302, 3; 307, 1 ; 308, 2; 
309, 1, 2; 311, 1; 315, 1; 326. 398.

Suidas 8. 4, A. 1; 36, 1 ; 49, I ; 82, 1; 
136, 2; 138, 1; 157, 1 ; 162, 1. 3;
170, 5; 172,3; 178,3; 182,6; 187,2; 
203,3; 204, 3; 205,3; 256,1; 289,3.

summam facere S. 336; summam sub- 
ducere S. 336.

supputatio S. 321, A. 3. 
supputator S. 321, A. 3.
Wptjyij S. 231. 378. 
5UYYupvaor^ę S. 145
«uMapfCeiv S. 269 f.; 271, A. 2. 
Syllabirmethode S. 261. 269 ff.

eitl iazrJluw 8. 327.
auptpuma 8. 372.
owcMwrpotpr) xafh][iepw>; S. 148, A. 1. 
awfrijzat zwischen I.ehrer und Schiiler

5. 179.
Synthese S. 118. 150 f. 
a'jvri3śvat S. 336. 337, A. 2.
oupiyj S 369. 372. 380, A. 1. 
Syrns, Publilius, S. 103, A. 2; 299.

T, ».
taberna S. 210 ; tabernae bihllop. S. 300. 
tabula Iliaca S. 224 ff.
tabulae S. 218. 223; tab. acceptl et cx- 

pensi S. 325.
Tacbygraphie, siehe Schnellschreibekunst.
Tacitus S. 14. 56, A. 1 ; 85, 1; 88. 

167, 4; 258, 3; 316, 3.
Tadel S. 92. 94 f. 154. 158.
Tadler, der, ais Erzieher S. 96. 153.
Tageseintheilung fur den Unterricht S. 

244 ff. 248.
Tanzkunst der Alten, ihre Bedeutung und 

Werthschatzung S. 362. 390 ff.
S. 17, A.; S. 21 f. 27. 59, 4.

Telephanes S. 348.
Teles S. 99. 390.
Terenz S. 4, A. 3; 94. 98, 2; 234, 3;

382, 4.
Terpandros S. 367. 382 f. 386 f.

Terpnos S. 375.
Tertullian S. 329, A. 3. .
testudo S. 382.
Tetrachord S. 382 f. 387. 
TsrpdY<i>voę 8. 339.
Test in der Musik, dessen Wichtigkeit, 

8. 358 ff. 385; vergl. auch unter Wort 
und Schrift.

Thaletas 8. 400.
8earpoxpar(a S. 287, A. 3. 
theca calamaria S. 312, A. 4.
Theodoros S. 224 ff.
Theognis S. 29. 295.
Theokritos S. 47, A. 5; 171.
Theon S. 12.
Theophrastos 8. 10. 29. 59, A. 2; 09, 4;

184. 328, 2; 337, 1.
Theopompos S. 36.
Theoretiker der Erziehung 8. 7 ff. 51 ;

des Unterrichts S. 260 ff.
9eu>pia YpappaTixq S. 266. 
dtaaoc S. 30, A. 2. 
dpśrtrpa S. 19, A. 1.
8póvoę 8. 215, A. 4; 216 f.
Thukydides S. 57, A.; 78, A.; 90, A. 1;

126, 2; 204.
tibicen S. 380, A. 2.
Timotheos S. 137. 371. 373. 382. 387. 

389.
Tinte S. 218. 312.
Tiro S. 308, A. 3.
tirocinium S. 69.
różo? 8. 324; Tóxo? S. 326, A. 2. 
rovap'.ov S. 274.
róvo{ S. 271.
Tonzeichen der Griechen S. 383. 
rpauliCew S. 274 f.
TpajZónjc S. 275, A. 3. 
Tpifu)tov S. 369.
Tpu;pauX7]ę S. 374.
Trinkwasser in der Schule 8. 213, A. 3;

233.
tripudiare S. 391. 
rpoęeTa S. 19, A. 1. 
rpoęeu? S. 175. 199, A. 5. 
rpocpi] S. 4 ff.
rpuTOjporaz S. 378. 
Tyrtaios S. 257. 277.
Tzetzes S. 11. 242 f.
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U, ou.
Uebereilnng S. 139. 141. 243. 272.

317.
Uebung S. 17 ff. 71. 111, A. 1.
Uebungssatze S. 273. 313. 320.
ouz ez itavTÓ{ Culou 'Eppiję zrX. S. 22, 

A. 3.
Ulpian S. 229, A. 1; 236, 2. 
umbraticus S. 187. 188, A. 1.
uncia S. 325 f. 339.
Unparteilichkeit des Lehrers S. 108.
Unterlehrer S. 145 ff 233.
Unterricht S. 17 ff. 25; sein Yerhaltniss 

zur Erziehung S. 161; Unterricht ais 
Erziehung 8. 46; fiir den Beruf S. 51. 
53.

Untcrrichtsformen S. 118 ff.| 
Uuterrichtsmethode 8. 117 ff. 243.
Uuterrichtspausen S. 139 ff. 250.
Unterrichtslokale S. 203 ff.
Unterrichtsmittel, allgemeine, S. 36. 78.

89 ff. 104 ff. 264 ff.; besondere S. 119. 
222 ff. 289 ff.; plastische S. 297.

Unterrichtsstufen S. 145. 240 f. 244.
Unterschied zwischen Unterricht und Er

ziehung S. 26. 51, 53 f. 60. 71. 76. 
166. 193.

uomo singulare, uomo unico S. 37.
Utilitatsprincip in der Erziehung S. 52. 

59. 67.

V.
Vakanztage S. 250 ff.
Valerius Maximus 8. 83, A. 1; 171, 3;

293, 1; 365, 2.
Varro S. 13 f. 241. 379, A. 4.
vasca tibia S. 379.
vasculum alphabeticum S. 266.
Vater ais Lehrer seiner eigenen Kinder 

8. 151 ff.; vaterliches Beispiel S. 85. 
152. 154.i •.

velum in derSchule S. 207, A. 3; 213,1; 
233, 2.

Verantwortlichkeit des Erziehers S. 91. 
97. 161.

verecundia S. 72. 77.
Yergilius S. 228, A, 4; 297. 299. 379, 2.

Verse, ihre Bedeutung fiir die Schule, S. 
278 ff. 281. 289. 296 f.

versus S. 302, A. 3.
versus memoriales S. 289 ff.
Verweis S. 95.
Victorii calculus S. 339.
Vielseitigkeit des Lehrers 8. 193.
virga S. 101. 228.
Virtuosenthnm in der Musik S. 370. 374 ff. 

387 ff.
Vitruvius S. 19, A. 1; 211, 3; 347, 2.
Volkernamen in der griechischen Musik

S. 384; in der Orchestik S. 403.
Vopiscus, FIav. 8. 301, A. 2.
Vorhang in der Schule, siehe velum.
Vorlagen oder Muster fiir den Schreib- 

nnterricht 8. 302 f.
Vorlesen S. 289 ff.
Vorsprechen S. 281. 289 ff.
Vorstellung des Schiilers beim Lehrer, Ein- 

fiihrung in die Schule S. 99. 258.
Vortanzer ais Vorkampfer S. 375.
Vortrag des Lehrers S. 195 f. 282 f. 307. 
Vortrage im Freien S. 222.
Vorzeichnen S. 348.
Vorzeigen und Vormachen S. 130 f. 301 f. 

328.
vox viva, ihre Bedeutung S. 282 f.

Wachstafeln S. 303 ff. 310 f. 346. 349.
Wanderlehrer, eine Art, S. 212.
Wandgerathe in der Schule S. 231. 
Wandtafeln S. 223.
Wechsel, siehe Abwechslung.
Wechselseitiger Unterricht, siehe Lancaster- 

schulen.
Werth des Unterrichts und der Biidung 

S. 21. 25. 28. 30 ff. 49. 168. 257.
Wetteifer S. 36. 47. 114. 115 ff. 121 f. 

315.
Wiederholung S. 136, A. 1.
Winkelmaass, siehe Kreuz.
Wirksamkeit des Unterrichts S. 15. 28. 

78.
Wort und Schrift S. 282 f. 353; vergl. 

auch unter Text in der Musik.
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X. W
Xenokrates S. 145. 160.
Xenophon S. 6, A. 1; 30, 3; 56, 1; 

78, 1; 111, 1; 112,4; 114,2; 161, 1 ; 
162,2; 177,4; 182, 6: 186, 3; 201,2; 
234,3; 244,2; 258,1; 261, 1; 290,1; 
320. 324. 340, 5; 370, 4; 383, 1.

Xenophon’s Kyrupaideia S. 9.

Z, C.
Zahlen an den Fingern S. 326 ff.
Zahlzeichen S. 328 ff. 331 ff.; rómisclie 

S. 334 ff.
Zeichenlehrer S. 345; ebenda A. 3.
Zeichnen, ais vierter Unterrichtsgegenstand , 

S. 235. 256. 343 ff.
Zenon S. 10. 48. 59, A. 4; 111, 3;

217, 3; 372.

Cetźpj, Flotenpaar, S. 379.
Jida 8. 345 f.
Ca>Ypaęetv S. 346, A. 2.
iuifpdtp^pa S. 346.
Cwypatpia S. 345.
Cioypatpta 7pa<pixź] S. 346.
Cu>Ypd<po{ S. 344, A. 1; 345.
Zornmuthigkeit 8. 158 ff.
Zncht in Erziehung und Unterricht S. 72 ff. 

90. 97 ff. 101 ff. 173.
Zuchtigung, korperliche, S. 92 ff. 96 f. 

101 f. 103, A. 1; 104. 148.
Ziichtigungsrecht S. 98.
Zwang S. 38 f. 106. 108. 341, A. 3.
Zweitheilung der Erziehung S. 5 f. 16, 

A. 2; des Unterrichts S. 230. 235.
239. 256. 370.



Druckfehier-Yerzeichniss.
Seite 3, Zeile 3 von unten lies aywyr] anstatt ayutyr}.S. 6, Z. 2 von unten lies itpóc parani anstatt itpoapdftrjaw.S. 6, Z. 17 von unten lies w fiir <p.s. 19, Z. 3 von unten lies Hermann-Slark, statt Hermann Stark.s. 21, z. 27 lies ihre statt hre.s. 32, z. 7 stebt nach werden falschlicli Punkt fur Komina.s. 58, z. 9 von unten lies BiaSeaw fiir BtdaDsaw.8. Sb z. 11 von unten lies oBe statt o*B.8. 85, z. 34 lies wahrte statt wehrte.8. '31, z. 24 lies Sinope fiir Synope.S. 97, z. 3 von unten lies łtaiBu>v statt ■naiBu)v.

122,
127,
132,
157,
157,
159,
162,

Z.
Z, 
Z. 
z. 
z, 
z

14
12
12

1
10
2

letzte Zeile,

lies 
von 
von 
der 
der 
von

dieselben fur denselben.
unten lies Orjaaupós fiir ftłjaoupóę. 
unten lies § 357 statt 157.
Anmerkung lies Ael. Spartian. statt Aelian. Spartlan. 
Anmerkung lies 'Apiarapyov xqii Apiarayópay. 
unten lies in iram statt in naturam.
lies itaiBeta fiir itaBsia.

S. 179,
8. 183,
S. 184,
S. 205,
8. 225,
8. 229,
S. 263,
S. 290,
S. 292,
S. 304,
8. 327,
8. 355,
8. 366,
S. 377,
S. 381,
S. 395,

Z. 8 lies gewesen sein diirfte.
Z. 5 von anten lies eianopeóeaSat statt siartope-jaSat.
Z. 10 vou unten lies Decennium.
Z. 2 von unten lies 6iaXe£t« fiir iBaXe$ię.
Z. 3 von unten lies q fiir rj.
Z. 28 lies S. 222 statt S. 229.
Z, 12 von unten lies fpdt|)at fur ypatfia. 
letzte Zeile, lies Horat. Epp.
Z. 3 von unten lies itarpipę fiir itarpcńą.
Z. 2 von unten lies § 10 statt § 11.
letzte Zeile, lies das elementare fur pa selementare.
Z. 2 von unten lies Kynaitlier statt Kinaither.
Z. 14 lies zu heilen.
Z. 15 lies Pythaules statt Pythaulos.
Z. 5 lies itigyeit anstatt mjyatę.
Z. 27 lies eppeXsta fiir 8ppeXsia.
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