


]/?- (^63
oo 22'3

Biblioteka Gl. AWF w Krakowie

1800053573



—







WIEHIM IND HNTERllICHT
IM KLASSISCHEN ALTERTHUM

MIT BESONDERER RUCKSICHT AUF DIE BEDURFNISSE

DER GEGENWART.

NACH DEN OTELLEN DAEGESTELLT
VON

DR LORENZ GRASBERGER,
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE ZU WURZBURG.

I. THEIL.DIE LEIBLICHE ERZIEHUNG BEI DEN GRIECHEN UND RÓMERN.
ZWEITE ABTHEILUNG.

WURZBURG.
DRUCK UND VERLAG DER STAHEIASCHEN BUCH- UND KUNSTHANDLUNG. 

1866.



BEI DEN

NACH DEN OUEILEN DARGESTELLT
-tł**  VON ł

DK LORENZ GRASBERGER,
AUSSERORDENTI.1CHER PROFBSSOR AN BER HtlCHsftlll.E ZU WURZBUKS.

MIT LLLUSTRATIONEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.DIE TURNSCHULE DER KNABEN.

WURZBURG.
DRUCK UND YERLAG DER StAHEL’SCHEN BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.

1866.



xT V

■.. j



EINLEITUNG.

Ueber das Turnen der Knaben.

Im vorausgegangenen Abschnitt liessen wir unserem Piane gemass 
die leibliche Erziehung bei den Alten, einstweilen obne besondere 
Riicksichtnahme auf die bei allen Cultuwblkern sich ziemlich gleich- 
bleibende allererste Wartung und Pflege der Kinder, mit dem Kin- 
derspiel beginnen, und basirten dieselbc in der dortigen Einleitung 
hauptsachlich auf dasSpielbediirfniss der Kleinen, auf die Freude 
an dem ersten thatigen Ausdruck der innern Stimmung und an der 
Gewissheit der individuellen Bedeutung des Mensclien. Nunmehr aber 
wird es sich um den Ernst des Spiels und der leiblichen Uebungen 
handeln, in gewissem Sinne zwar nocli imnier um Spiele, aber doch 
um solche, die zugleich ais regelrechte Vorubungen fur die Bestim- 
mung der Erwachsenen oder ais gymnastischer Unterrichtsgegenstand 
mit der Gymnastik selbst in Zusammenhang treten, und die daher bei 
der Wichtigkeit der letztern im Leben der Alten systematisch gelehrt 
und eingeschult wurden. Zwar bat sich bereits in dem Abschnitt 
iiber die Knabenspiele zu wiederholten Malen gezcigt, wie die Aus- 
scheidung zwisclien gymnastischem Spiel und den strengeren Uebungen 
der Gymnastik nur eine schwankende sein kann; so besonders bei 
jenen palastrischen Spielen, die wir nacli ihrer Beschaffenheit wie 
nach den Zeugnissen der Alten geradezu ais Turnspiele vorzufuhren 
uns genbthigt sahen1). Dieser aufifallende Missstand ist indessen in 
der Natur unseres Gegenstandes sowohl ais in seiner luckenhaften i) 

i) Vgl. S. 98 ff. und die Bemerkung auf S. 104.
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra). 12
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Ueberlieferung begriindet, weshalb jener schwankende Grenziibergang 
vom Knabenspiel zum palastrischen, durch welchen iiberdies eine Er- 
orterung der beidcn Gebiete durch die gegcnseitigen Beziehungen bei 
dem bekannten Zustande der einschliigigen Quellen nur gewinnen 
kann, auch von uns nicht einseitig aufgehoben werden konnte. Da- 
gegen lasst diesmal allerdings schon unsre Ueberschrift ersehen, dass 
im Folgenden nicht mehr die Keime der Leibesiibungen oder die friiheste 
Bliithe der Knabenpalastrik, sondern die systematisch betriebene 
] eibliche Erziehung und Ausbildung der Knaben im Alterthum 
zur Darstellung gelangen soli, oder die von Erziehern und Lehrern 
geregelte gymnastische Uebung und der Unterricht in der Palastra; und 
zwar mit besonderer Riicksicht auf die athenischen Verhaltnisse , wo- 
riiber wir am besten berichtet sind, fur die Zeit vom Beginne dieses 
Unterrichts bis zum Eintritt des liellenischen Knaben in die Ephebie, 
und damit in den theilweisen Genuss der staatsburgerlichen Rechte. 
Denn was die Epheben selbst anlangt, so sehen wir uns schon 
wegen der ungewbhnlichen Menge und Reichhaltigkcit der bezuglichen 
in neuester Zeit erschlossenen Quellen, die wir in einer vorlaufigen 
Ausbeute attischer Epliebeninschriften1) bei weitem nicht alle zu 
Rathe ziehen konnten, genothigt, ihnen einen eigenen Abschnitt vor- 
zubehalten.

Werden wir nun etwa von hierab in fortwahrenden Widerspruch 
gerathen mit unserer in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 10 ff. 
ausgesprochenen Zuriickweisung einer einseitigen Leitung derSpiele, 
also gewissermassen auch der palastrischen Spicie? Wir glau- 
ben nicht, nachdem wir wenigstens an den bezeichneten Stellen unsere 
Ansicht iiber den Werth eines kindlich fróhlichen Knabenspiels nach 
seiner allgemein menschlichen Bedeutung gegeniiber der pada- 
gogischen und dem eigentlichen Lernen und Unterrichten ais eine 
Forderung ernster Erziehung und walirer Kinderzucht bestimmt genug 
angedeutet haben. Uebrigens wird es wohl auch im Folgenden nicht 
an passenden Gelegenheiten fehlen, die obige Ansicht abermals und 
gerade durch das fur die spiitere Entwickelung des Knaben geforderte 
und auch aus der Praxis der Alten nachweisbare rechtzeitige Eingrei- 
fen einer strengen Disciplin nicht etwa herabzustimmen, sondern viel- 
mehr des Weitern zu begriinden und zu beleuchten.

Vor Allem jedoch wird hier, zur nothwendigen Verstandigung 
iiber unsere Auffassung und Behandlung dieses Gegenstandes, eine

■) Vgl. Verhandlungen der Pb ilologi sehen Gesellschaft in Wiirzburg, herausgegeben 
von L. Crlichs, Wurzb. 1862, S. 1—76.
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Erórterung iiber das Knabenturnen uberhaupt vorauszuschicken sein, 
wobei wir dem Leser wohl nicbt erst zu versichern brauchen, wie es 
durcbaus nicht in unserer Absicht liegt, das oft Gesagte lediglich zu 
wiederholen, um doch auch iiber das Turnen geschrieben zu haben; 
vielmehr glauben wir an dieser Stelle in Hinsicht aul die uns vorlie- 
gende Aufgabe, die Leibesubungen der hellenischen Knaben ais hoch- 
wichtigen Bestandtheil der gesammten Bildung (itatSsta) und ais aus- 
sereDisciplin uberhaupt quellenmassig zu schildern, dieBedeutung 
des Unterrichts in denselbcn, sowie des ihnen eingeraumten 
Lokals, der Palastra, ebenso nach der einen Seite der menschlichen 
Natur, der leiblichen namlicli, besprechen zu miissen, wie wir dies 
in der Folgę nach der vorherrschend geistigen Seite, oder so zu 
sagen mit dem Correctiv einseitig leiblicher Ausbildung *),  das ist mit 
dem Unterricht im modernen Sinn, in Grammatik und Musik, vorzu- 
nehmen beabsichtigen.

*) Vgl. die llauptstellen hiefiir bei Platon de rep. III, p. 411, D; und bei Arysto
teles Polit. VIII, c. 5.

2) Vgl. Einleit. zu den Knabenspielen S. 23, Aumerk.
3) Cf. Lepelletier 1. c. p. 14: pour former des hommes etc.

12*

Soviel steht fest: seit Lorins er s lautem Nothruf „zumSchutze der 
Gesundheit in Schulen", wodurch in vielleicht allzu greller, aber durch 
die Umstande gerechtfertigter Weise zum erstenmal von einem Sach- 
verstandigen, einem Arzte, das unleugbare Missverhaltniss zwischen 
leiblicher Pflege und geistiger Anstrengung in unserer Zcit hervorge- 
hoben wurde, bis auf die vielen, nicht minder eindringlichen Schriften 
Schrebers oder die neueste hieher gehbrige von Passavant2) hat sich 
Vieles in dieser Erziehungsangelegenheit zum Bessern gewendet und 
ist die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Repression der 
einseitigen geistigen Einwirkung auf die Jugend in Unterricht und 
Schule durch das Gegengewicht der Leibesubungen bis auf einen ge- 
wissen Grad allerdings in die „bffentliche Meinung“ iibergegangen. 
Man hat nunmehr grundlich eingesehen und die stete Wiederkehr ge- 
wisser padagogischer Erfahrungen nicht minder, ais die ganze Menge 
der von uns iiber den Gegenstand verglichenen und zu Rathe gezo- 
genen Erziehungs- und Turnschriften bezeugt es mit geringen Aus- 
nahmen, auf dereń Einrede wir unten zu sprechen kommen, dass der 
blosse Unterricht nicht ausreicht, umMenschen z u b i 1 - 
den3), dass vielmehr die Hebung des ganzen Erziehungswe- 
scns das dringendste Bediirfniss des gegenwartigen Culturzustandes 
ist. Vgl. Einleit. zu den Knabensp. S. 12 f.
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Das grosse Geheiinniss der Erziehung besteht nach Rousseau da- 
rin, dass korperliche und geistige Thatigkeit einander wechselweise zur 
Erholung dienen *).  Der Satz kann sogar trivial erscheincn; denn ais 
blosse Erholung jene Thatigkeiten aufzufassen, dies widerspricht ani Ende 
doch einer tieferen Begriindung der nothwendigen Wechselwirkung 
zwisclien der leiblichen Gesundheit des Menschen und einer ungetriib- 
ten Heiterkeit seines Geistes. AJlein die tiefer liegende Wahrheit 
dieses Axioms richtet sich eben gegen jene fortdauernde und schreiende 
Einseitigkeit in der modernen Erziehung, die wir friiher in der Ein
leitung zu den Knabenspielen S. 10 ff. ais ein unausgesetztes Giingeln 
und Massregeln, das den jungen Menschen ani liebsten gar nie sich 
selber uberlassen mbchte, signalisirten und womit wir hier abernials 
und immer wieder in Beriihrung kommen, wenn es sich handelt von 
dem ebenso einseitigen ais allgemein iiblichen und unabliissigen Schu- 
len und Unterrichten von Kindesbeinen auf, wie dies in unseren Tagen 
in ungleich grellerem Masse ais beim Spiel, auf dem anstrengenderen 
geistigen Gebiet iiber die Jugend moglichst friihzeitig verliangt wird. 
Man bedenkt eben fast nirgends die Wichtigkeit des Satzes, dass das- 
jenige, was der Lehrer fur sich selbst ausrichtet, wenig zu bedeuten 
hat, dagegen Alles, was er veranlasst oder wozu er anzuregen ver- 
steht; der Zogling kann mit aller Gewalt unterrichtet werden, ohne 
indessen damit auch schon erzogen und durchgebildet zu sein* 2). Wo- 
,her denn auch die allgemeinen Klagen iiber Mangel an Unterhaltung 
bei der Jugend? Sind wir nicht in den meisten Fallen selber Scliuld 
daran, wenn wir immer nur einen Theil der Thatigkeit des 
jungen Menschen, die des Geistes , besorgen oder vielleicht gar nur 
die des Gedachtnisses und der Einbildungskraft, die andre dagegen, 
die des Kóipers, ais die minder wichtige dem Zufall iiberlassen? In 

') Cf. Rousseau, Źmile III, 81; Piat, de rep. III, p. 411 E; p. 412 A; in Betreff 
der Spiele jedoch vgl. Einleit.. zu den Knabensp. S. 14.

2) Cf. Dupanloup 1. c. tonie I, p. 36: daus 1’education, ce que fait 1’institufeur par 
lui-meme est peu de chose. ce qu’il fait faire.est tout. Ibid. p. 38: 1’enfant pourrait a 
toute force etre instruit, il ne serait pas eleve! Hiemit verg!eiche man auch die beach- 
tenswerthe Stelle bei Tommaseo 1. c. p. 15: educare yale a me emaucipare, liberare il 
corpo dalia inerzia e dalia mollezza, malattie contagiose e mortali; liberare 1’ingegno dal 
vezzo della troppo facile imitazione, dalia pigrizia in attendere, dalia sovercbia credulita 
che conduce all’ incredulita direttamente etc. Vgl. von Neuereu bes. „Grundlage zur 
Lelire yom erziehenden Unterricht". von Prof. Dr. Ziller, Leipz. 1865; Gymna- 
sialpiidagogik von K. L. Roth, Stuttgart 1865, S. 143: „Der Werth alles und jedes 
Unterrichts ist nach seiner ethischen Wirksamkeit zu berechnen. Ein Unterricht, in 
welchem der l.ehrer nur mitzutheilen hat, was in dem Buche oder auch in seinem Ma- 
nuskripte steht, kann auf den Willen des Schulers nicht einwirken."
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unsern Stlidten kommt es nicht seltcn vor, dass Knaben von kaum 
fiinf Jahren in ein Zimmer gesperrt werden, wo sie mit Lesen und 
Schreibcn das Bediirfniss nach Bewcgung, das natiirliche Spielbediirf- 
niss, und ihre traurige Langeweile beklimpfen sollen, da sobald ais 
nur immer moglich der Geist und irgend eine besondere Geschicklich- 
kcit auf Kosten der leibliehen Entwickelung cultivirt werden soli! Ja 
die Mehrzahl der Kinder wird bekanntermassen gegen das Ende des 
sechstcn, oft sogar schon des fiinften Lebensjahrcs und je eher je lie- 
ber in das Lernjoch gespannt, weil die Eltern, wie sie haufig selber 
eingestehen, nicht wissen, was sic mit dem unruhigen vier- bis fiinf- 
jahrigen Kind im Hause anfangen sollen.

Wir haben nun schon frtiher in der Einleitung zu den Knaben- 
spielen S. 12 mit allem Ernst und Nachdruck darauf hingewiesen, dass 
der cigentliche segenvolle Boden fur die Erziehung das Haus ist und 
die Familie. Denn dass fiir die erste Pflege der Menschennatur, 
fur die leisen Anfange der. Gemtitlis- und Willensbildung nichts zu 
finden sei, was in gleich wohlthatiger Weise auf das Kind einżuwirken 
vermochte, das leugnet Niemand *).  Nicht leicht finden wir auch heut- 
zutage einen bedeutenden Erzieher oder Erziehungsschriftsteller, der 
sich nicht schon mit dem Gedanken gctragen hatte. dass der geradezu uner- 
setzliche Familieneinfluss in andern Anstaltcn nur insowcit annahernd 
erreicht wird, ais diese selbst eine Familie nacliahmen und unter gunstigen 
Verhaltnissen moglichst getreu darstellen. Wenn nun aber unter Umstan- 
den oline Frage die Familie vielfach durch andre Anstalten ersetzt werden 
muss, weil eine gutc Institutserzichung am Ende doch immer noch 
hoher stehen wird ais eine s clii ech te Familienerziehung, wenn fer- 
ner bei unsern complicirten Verhaltnissen haufig genug die Familień- 
erziehung mit ihrem engeren Gesichtskreise nicht einmal mehr aus- 
rciclit fiir eine allgemeine Vorbildung der Knaben, geschweige denn 
mit Riicksicht auf das spatere Auseinandergchen der Berufsarten, so 
wird man zugeben miissen, dass am allerwenigsten in unsern Zeiten, 
wie bereits in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 20 flf. ange- 
deutet wurde, der erzieherische Einfluss. der Schule be-

1) Vgl. auch die schóne Bemerkung iiber mutterliche Zucht bei Tommaseo 1. c. p. 
108: certo e che a bene ed intimamente educare richiedesi ii cuor della 
donna, und uberhaupt iiber diese hochwichtige Erziehungsfrage die von der Akademie 
der politischen und moralischen Wissenschaften zu Paris gekrónte Preisschrift von Theo- 
dore BarrciU) Du role de la familie dans 1’óducation, iibersetzt von Dobler, Brandenburg 
1858, unter dem Titel „Tbeorie der offentlichen und Privaterziehung, oder von der Rolle 
der Familie in der Erziehung. “
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schrankt werden sollte, dass vielmehr, sobald aus irgend einem Grunde 
der Zógling von Haus ans einer angemessenen, oder doch einer abge- 
schlossenen leiblichen Ausbildung ermangelt, die Schule ihm gegen- 
iiber nicht lediglich ihr Hauptziel, den Unterricht und die intellektuelle 
Bildung, allein verfolgen und betreiben darf, sondcrn im gcgebenen 
Falle der^Erziehung sogar mehr ais bisher sich annehmen muss, einer- 
seits und „namentlich durch moglichste Mitbesorgung der kbrperlichen 
Erziehung, andrerseits durch Entwickelung der selbstandigen und 
praktischen Denkkraft, durch Veredlung des Gemiiths und Belebung 
des ethischen und asthetischen Schonheitssinnes, besonders des Sinnes 
fur das Allgemeine zu wirken und zu leben, durch Ent
wickelung des Charakters und der Thatkraft“ <)• Oder ist es nicht 
gerade das Letztere, wodurch uns die grossen Culturvólker des Alter- 
thums iibertreffen? Wo denn wurde bei ihnen auf Kosten des We- 
sentlichen in ihrer Knabenerziehung der Unterricht zum Handwerk?2) 
Hierin liegt er ja hauptsachlich, der alte Gegensatz zwischen Hagion- 
Oros und Olympia. Denn „vor und nach den Hellenen hat es kein 
Volk gegeben, welchem die freie und volle Entfaltung der inensch- 
lichen Krafte das Lebensziel und zugleich der Hohepunkt irdischer 
Gliickseligkeit gewesen ist. Im Gegensatz zu dem ausschliesslich 
nur auf geistige Anlagen sich beschran kenden Bil- 
dungsbegriff neuerer Volker war griechischem Sinnen der Ge- 
danke durchaus fremd: dass der Mensch aus zwei ungleich berechtig- 
.ten Halften bestehe und dass mit volliger Vernachlassigung 
des Kbrpers der Geist allein zu pflegen und zu veredeln sei. 
Die altcn Griechen erkannten im Bau des menschlichen Leibes und in 
der hohen Bildungsfahigkeit seiner Organe eine gleich wichtige und 
unabweisliche Forderung der Gottheit, beiden gleich gerecht zu sein. 
Die frische leibliche Gesundheit, Schonheit der Gestalt, ein fester und 
leichter Schritt, Gewandtheit und Schwungkraft der Glieder, Ausdauer 
im Laufe und im Kampf, ein helles muthiges Auge und jene Beson- 
nenheit und Geistesgegenwart, welche nur in taglicher Gewohnheit 
und Gefahr erworben wird, — diese Vorziige galten bei den Hellenen 
nicht geringer, ais Geistesbildung, Scharfe des Urtheils, Uebung in 
den Kiinsten der Musen. Das Gleichgewicht des leiblichen und gei
stigen Lebens, die harmonische Ausbildung aller natiirlichen Krafte

’) Vgl. Dr. Schnber, Ueber Volkserziehung, Leipzig 1860, S. 12, und oben in der 
Einleit. zu den Knabensp. S. 15 f.

s) Cf. Dupanloup i. c. p. 436 sqq. iiber das Thema: qu’il ne faut pas sacri- 
fier 1’education essentielle a l’instruction professionale. 
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und Triebe war in Hellas Aufgabe der Erziehung, und darum stand 
neben der „Musik" die Gymnastik, um von Geschlecht zu Geschlecht 
eine an Leib und Seele gesunde Jugend heranzubilden. Darauf be- 
ruhte das Gedeihcn der Staaten, in welchem die Sorge fur jeno Dop- 
pelerziehung uberall ais wichtigster Theil der offentlichen Angelegen- 
heiten galt" *).

Obendrein verliess man sich im Alterthum, wie jene allseitige 
und andauernde Schulung der Knaben in kbrperlichem Anstand 
(eua/Tjpoauyłj, eozoapta, eupe&psa, eura$ta, soejia, sdappoaTia) bekundet, 
keineswegs mit iihnlicher Zuversicht, wie so viele Eltern heutzutage, 
auf einen dritten Faktor der Ausbildung des Menschen, der in unserer 
Zeit nicht selten zur Entschuldigung aller móglichen Versaumnisse 
und Hintansetzungen hauslicher oder bffentlicher Knabenerziehung, 
vielleicht wohlgemeint, aber schwerlich ernstgemeint, zur Geltung ge- 
bracht wird, niimlich auf den erzieherischen Einfhiss des spatern gros- 
sen Lebens, nach dem Dichterwort (Gothe's im Tasso I, 2):

„Es bildet ein Talent sich in der Stille, 
sich ein Charakter in dem Strom der Welt."

Die Erfalirung diirfte gleichwohl bezeugen, dass dieser allerdings 
grosse, aber unberechenbare Einfluss des Lebens gleich einer Natur- 
gewalt (wie Schreber a. a. O. S. 12 sich ausdriickt) wenigstens ebenso 
haufig vernichtend ais aufbauend sich erweise, wo nicht durch eine 
tuclitige Familienerziehung oder durch den nachhaltigcn Einfluss einer 
guten Schulbildung ein fester Grund gelegt worden war.

Wir erwarten nach dem Gesagten durchaus nicht, dass wir bei 
dem Leser den Verdacht erregt haben konnten, ais ob wir wobl gar 
in einer Wiedererweckung und Erneuerung der alten Gymnastik 
ausschliesslich das Heil fur die heutige Jugenderziehung erblickten. 
Denn nicht bloss die Zeiten, die gesammte Cultur hat sich geandert, 
in einer Weise, dass sich nicht leiclit eine grosserc Vcrkehrtheit er- 
sinnen lasst, ais sie dicjenigen auf den Markt gebracht haben, die noch 
vor Jahrzehnten, freilich nicht etwa aus kurzsichtigem Philhellenismus, 
sondern gewissermassen im Aerger iiber die Einseitigkeiten unseres 
Unterrichtswesens von damals, mit einschlagigcn Entwiirfen sich trugen 
und augenscheinlich zum entgegengesetzten Extrem iibersprangen. Wie 
bei dem beginnenden ,Verfall des echten Hellenismus selber ein Xeno- 
phon z. B. nur mittelst der nationalen Gymnastik und durch die s p a r-

1) Fallmerayer, Gesamnj. Werke, II, S. 419; vgl. auch Einleitung zu den Knaben- 
apielen 8. 16.
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tanisćhe Zucht die wachsende Verderbniss aufhalten zu kónnen hoffte, 
so jene Verirrten, bei dencn sich zu ihrcm unhistorischen Sinne wahr- 
lich ein hochst bescheidcncr Begriff von der neuen christlichen Welt- 
ordnung gesellte, welclicr das Alterthum gcwichcn und durch welche 
die Menschheit uberhaupt, wenigstens die curopiiische, entschieden in 
eine melir geistige Richtung gclenkt worden ist. Zudem bedurften ja 
die Trager und Vermittler der christlichen Ideen, die germanischen 
Volker, sicherlich keiner kiinstlichen Gymnastik, so lange die Jagd 
und frische kriegerische Spiele, wie solehe von jeher ihrcm ganzen 
Wesen zusagten,' ihre Ilauptbeschiiftigung ausmachten und eine der 
wichtigsten Kbrperiibungen, namlich das Schwimmen in den Fliissen, 
sogar mehr ais anderswo bei ihnen gcpflegt wurde. Dass iibrigens 
derartige Uebungen urspriinglich im Charakter dieser Volkcr lagen, 
also national waren, bezeugt eine bekannte interessante Stelle bei Ta- 
citus iiber ein Spiel, das in kunstvollen Spriingen nacktcr Jiinglinge 
zwisclien Schwertern und Pfriemen bestand

Die einfache Wahrheit jedoch, dass nach unserer nationalen 
Eigenthumlichkeit und nach Massgabe unserer gesammten Lebensan- 
scliauung, sowie der verschiedensten aussern Umstande die antike Gy
mnastik, oder vollends, wie ja der Name sagt, die nackte Loibcsubung, 
nie wieder unser germanischcs Gefiihl cinzunehmen vermochte noch 
sollte, wurde in unsern Zeiten gegeniiber einer einseitigen Vorlicbe 
'fur die hellcnische Gymnastik hauptsachlich nach zwei Seiten hin ver- 
kannt und sogar zu einer hartnackigen Anfeindung der Lcibcsubungen 
oder des modernen Turnens ausgebeutet, dereń Betrachtung wir im 
Interesse unserer Aufgabe hier nicht umgehen konnen. Einmal nam
lich wurde eine gewisse hcrgebrachte Polemik gegen allc Leibes- 
ubungen uberhaupt uncrmudlich fortgefiihrt, und weiterhin die Bedeu- 
tung des Turnens ais eines selbsteigenen nationalen Entwickelungsmo- 
mentes der letzten Jahrzchnte beharrlich geleugnet. Die Turnfeinde 
der ęrsteren Klasse, welchen selbstverstandlich die Leibesubungen 
nicht ais das letzte der vielen -zweideutigen oder auch gefahrlichen 
Erbstiicke galtcn, die durch den neugcpflcgten Ilellenismus auf uns 
Occidentalen cinen nachhaltigen Einfluss aussern kbnntcn, dereń be
kannte nicht etwa nur manchen bedenklichen Erscheinungen und de- 
structiven Tendcnzen unter den ersten Humanisten, sondern den huma- 
nistischen Studien uberhaupt geltenden Ausfalle uns iibrigens hier 
nichts angehen, machten kurz nach Jahris Auftreten und zum Theil

*) Vgl. Tacit. Germ. c. 24; Klumpp a. a. 0. S. 223. 
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sclion vor den Karlsbader Beschliissen ihre Opposition gegen die Tur- 
nerei geltend, nicht scltcn mit cinem Wortschwall olinc Gleichen, in
dem sie hier den fremden Ausdruck Gymnastik, anderswo den neuge- 
wiihlten der Turnkunst ins LacherUche zogen und wahrscbeinlich nicht 
einmal ahnten, wie sehr sic durch eine Reihc von Verd;ichtigungen 
zu jencn heklagcnswcrthen Massregeln der hohen Politik die Hande 
darboten und pro rata parte, auf die Schuld Weniger oder eines Ein- 
zigen hin, insbesondere den Fricden und die ruhige Entwickelung des 
dcutschen Universitatslebens stbren oder auch zerstoren halfen. Wo 
das Urtheil allenfalls glimpflicher lautete, wurdc die Sachc der gere- 
gcltcn Leibesubungen dennoch ais ctwas aus ganz andern, langst aus 
dcm Leben verschwundenen Yolksthumlichen Verhaltnissen auf's ge- 
rathewohl Herausgegriffenes bezeichnet, das den Dcutschen fremd 
bleiben miisse. Die blosse Kbrperiibung konne ihren Nutzcn haben, 
wiege aber dem ganzen Einfluss unseres ubrigen Lebens gegenuber 
selbst fiir ihren Zweck zu wenig. Die Gymnastik der Alten ha.be 
zum Ganzen gehort, bei uns sei sie ein kontrastirendes fremdartiges 
Element, das durch zu viele Gegengewiehte neutralisirt werdc ’). So 
vermengte man Richtiges und Unrichtiges, um zu dem Schlusse zu ge- 
langen: die Leibesubungen seicn unscrmVolksleben fremd; an- 
statt sieli immer gegenwartig zu haltcn, dass dieses docli im Grunde 
nur von der nackten Gymnastik der Alten gelten konne. Só fand 
mań sich ab mit einer „aufgebiirdeten, fiir uns sinnlosen Neuerung“, 
dereń fremden Namen ihre Urhebcr „hoflfcntlich selbst nicht verstan- 
den“ haben solltcn (vgl. Passow a. a. O. S. 41), womit offenbar zu- 
niichst Vieth und Gutsmuths gemcint warem Aber die Erziehung 
der Knaben zu riistigen Mannern ? fragen wir. Anstatt des hoc age 
betrieb man nur um so eifriger wieder die Anrcgung des Intellectus, 
ais oh damit das tiefstc Centrum des Menschen bcriihrt wurdc, ais oh 
der Mensch von abstraktem Geistesweben allein lebtc und nicht zu- 
gleicłi eines gesunden, tiichtigen Realismus bedurfte (lioth a. a. O. 
S. 70). Genug, wer mit Schwindcl behaftet war (sclicrzt Passow 
ebenda S. 87), den wandelten Ohnmachten bei den Klettergeriisten 
an; der Schwindsuchtige fiililte Brustbeklemmungen, wenn er einem 
Dauerlauf nur aus der Ferne zusah; wer sich schwachlicher Beine 
und eines nocli schwachern Kopfes bewusst war, der schalt auf die 
Uebungen am Rock, und was dergleichen abschrcckende Fahrlichkeiten

*) Franz Passow, Turnziel, Breslau 1818, S. 6"; Prof. Bulau, bei SMosser 
in den Heidelb. Jahrb. 1843, S. 412.
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mehr waren. Es wiirde indessen zu weit fiihren, auch nur aus der 
uns vorliegenden Litteratur alle die mehr oder wcniger unter dem 
obigen einseitigen Gesichtspunkte abgefassten Schriften gegen die 
Leibesubungen, wie sie in Deutschland seit dem Erscheinen der Haupt- 
werke von Gutsmuths, Vieth, John und Eiselen, vom Stapel gelassen 
wurden, einigermassen besprechen wollten.

Von den Gegnern der Leibesubungen ferner, die wir einer zwei- 
ten Klasse beizahlen mochten, wtirde nicht ctwa die wohlberechtigte 
Frage gepriift, ob ćtie hellenische Gymnastik in ihrer Eigenthiimlich- 
keit zu dem ganz veranderten Standpunkte der heutigen Bildung noch 
passen konne, sondern es windę der neugepflegten Turnkunst geradezu 
jcde nationale Bedeutung und Entwickelungsfahigkeit abgesprochen 
und behauptet, „ihre ersten und wichtigsten Bestandtheile habe sie ja 
doch nur aus dem hellenischen Alterthum entlchnt, sie sei somit eine 
Pflanze, welche, aus der frischen Natur einer eigenthiimlichen Natio- 
nalitat auf den ihr fremden Boden der neueren Welt versetzt, hier 
nur auf kurze Zeit ein gcdeihliches Leben gelunden und bald zu ver- 
welken begonnen habe“ (Krause a. a. O. S. 15). Mit Recht entgeg- 
net Klumpp solchen Verirrungen einer einseitigen Vorliebe fur das 
Antike, die es erklarlich machen, wie man sogar in gewissen Erschei- 
nungen der hellenischen Gymnastik, die nicht Jeder ebenso mild be- 
urtheilen diirfte, noch Vorziige erkennen konnte, dass die seitherige 
allgemeine Wicderbelebung der, wie Krause meintc, bereits verwel- 
kenden Pflanze jene Ansicht hinlanglich widerlege und dass diese 
Wiederbclebung eben in der Sache selbstliege: denn tiichtige Korper- 
iibungen und Kampfspiele sind ja urgermanisch; und wenn die neue
ren Turnubungen allerdings von Vieth und Gutsmuths in ihren ersten 
Anfangen aus der griechischen Gymnastik entlchnt wurden, so ist dies 
zunachst darum geschehen, weil in der damaligen nationalen Verkum- 
merung und Armseligkeit Deutschlands gar keine unmittelbaren An- 
kniipfungspunkte mehr dafiir da waren1).

Bekanntlich fehlte es im ersten Stadium des erneuten Betriebs der 
Leibesubungen in Deutschland durchaus nicht an komischen Ueber- 
treibungen oder mitunter auch groberen Aeusserungen „der deutschen 
Kraft im schlichten Turnerkleid“, welche langere Zeit liindurch, bis

*) Vgl. Gutsmuths Gymnastik fur die Jugend, neu cingefiihrt von F. W. Klumpp, 
3. Aufl. 1. Halfte, Stuttgart 1846, S. 14. 
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die goldene Idee sich von den Schlacken abgelost hatte, den Gegnern 
immer neue Waffen des Witzes und der Anfeindung in die Hande 
druckten. Bedenkt man indessen die nahc Beruhrung der Extreme, 
so erklart und entschuldigt sich ohne Zweifcl gar manches von der 
damaligen Erregtheit und Gereiztheit. Schien doch von Lange her bis 
in den Anfang unsercs Jahrhunderts der Korper seine urspriinglichen 
Reclite vollig verloren, alle Anspriiche auf verniinftige Beriicksichti- 
gung eingebiisst zu haben. „Frische Leibesiibungen, wio Klettern und 
Ringen, Baden und Schwimmen wurden nicht nur nicht mehr getrie- 
ben, sondern waren ais iiberfliissig, ais Zcitverderb, ais Rohbeiten und 
Ungezogenheiten von der Schule formlich verpont. Dafiir erschien 
der Knabe in Puder und Haarbeutel. Musstc da nicht allmalig jede 
Ahnung eines nach Leib und Secie frischen Jugendlebens verschwin- 
den!" Vgl. Klumpp in der Deutschen Vierteljahrssclnift, 1842, 2. 
Heft, S. 224; und ebenda S. 219: „Das Bediirfniss zweckmassiger 
Kdrperiibungen fur die Jugend bedurfte crst langcr Beweise und einer 
vielfachen Apologie gegen eine Menge von Zweifeln, Bedenklichkeiten 
und Opposition aller Art, ehe sich die allgemeinc Ansicht auch nur 
einigermassen damit befreunden konnte. Dies ist nun ganz anders 
geworden."

Schon mildern darum auch die wenigen noch ausdauernden Geg- 
ner der Leibesiibungen, auf dereń nahe Verwandtschaft mit den alten, 
seit demVerfall derantiken Gymnastik erstandenenFeinden dersclben wir 
noch ofter zu sprcchen kommen, ihr gelegentliches Urtheil, um dem 
Erfolg doch in etwas Rechnung zu tragen. Und wenn allerdings ein 
grosser Abstand ist zwischen den ersten padagogischen Bestrebungen 
im Philanthropin gegen die Unnatur in der Erziehung, die nicht ein- 
mal zunachst durch ein nationales Bediirfniss' herrorgerufen waren, 
und dem jetzigen Stand der Entwickelung der Sache, so zeigt doch 
dieser Entwickelungsgang selber klar genug, mit welchem Reclite Jahn 
auf die altgermariischen Waffeniibungcn hinweisen konnte: denn ger- 
manisch war ja der Begriff der Sache, daher man mit dieser liald auch 
den eigenen Namen dafiir aus dem alten Sprachschatze wieder auffand; 
germanisch war die frische Begeisterung, mit welcher diese Idee ais 
eine yaterlandische ergriflfen wurde; germanisch auch der sittliche 
Ernst und die gemiithliche Erfassung, die bei dem freiwilligen und 
engen Anschluss an die Idee der Leibesiibungen zugleich den Grund- 
ziigen des deutschen Charakters entsprachen und ais Beweis dafiir gel- 
ten diirfcn, dass „eben diese Gestaltung der Sache etwas Nationales 
hatte" {Klumpp a. a, O. Seite228). Von den Leibesiibungen ais einer 
fremden und der deutschen Eigenthiimlichkeit „aufgepfropften Sache" 
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kann also angesichts ihrer seitherigen Entwickelung nicht mehr ernst- 
lich die Rede sein.

Mdgen sie deshalb giinzlich verstummen und fiir immer, jene 
Klagcn iiber die Unzweckmassigkeit der Kórperubungen, womit auch 
das Gutc dcrselben mit den gehiissigsten Namen belegt und Unge- 
zwungenhcit und biderber Sinn, in Ilinsicht auf allerlei wilde Aus- 
wiiclisc der anfanglichen Entwickelung, bald ais Rohheit, bald ais 
„grcnzenloser, leerer Dunkel“ bezeichnet wurden, worin sich das Kraft- 
gefiihl vcrlieren wiirde. Mogen sie endlich fiir immer schweigen, jene 
Vcrdachtigungen, die aus der bedauernswerthen Verzerrung einer 
volksthumlichen Idee ins Gebiet der eigentlichen Politik nur zu gernc 
auch lieute noch nachthcilige Folgerungen fiir das Turnen der Knaben 
und Jiinglingc ziehcn rnochten. Einsehen mogę man Immer mehr die 
grósse Bcdeutung der Leibesubungen auch- nur ais eines formellen Er- 
ziehungsmittels, auf dass man in immer weitern Kreisen auf grossere 
Einfachheit und Naturgcmassheit der Lebensweise, auf Wiederbelebung 
eines jugendlich frischen Geistes und iiberhaupt auf eine bessere, ver- 
niinftigere Richtung des Jugendlebens einwirke und niclit etwa wic- 
derum iiber kurz oder lang die Nothwendigkcit korperlicher Uebungen 
ais einer unabweislichen Bedingung fiir ein moglichst vollkommenes 
menschliches Dascin in Abrede zu stellen versucht werdc. Denn wahr- 
Jicb, die Noth war gross auf diesem Gebiet und sie war allgemein; 
dafiir zcugcn die fast einstimmigen von uns verglichenen arztlichen 
und anderen Gutachtcn in dieser Erziehungsangelegenheit, z. B. von 
Frank (System einer medicinischen Polizei III, S. 814) und Brinck- 
mann an bis auf Sćhreber und Passawant. Die Miinner, die zuerst in 
unserem Jahrhundert fiir eine angemeSsene leiblichc Ausbildung ein- 
standcn, waren eben nicht sammt und sonders „irregcleitet durch die 
eigene enge Erfahrung" (vgl. Steffens a. a. O, S. 81), ais ob sie allein 
eine triibseligc Kindheit vcrlebt und spater ein Gescliiift ergriffen hiit- 
ten, das nicht ihr ganzes Dasein erfullen konntc, und deshalb „eine 
unbestimmtc Sehnsucht ins Blaue hinein fiir das Allgemeinc zu wirken“ 
sic erfasst hatte. Die Uebel, an welchen sie selbst littcn oder in der 
Kindheit zu leiden gehabt hatten, waren eben allgemein herrschende, 
und gegen diese nahmen sie den Kampf auf, nicht mehr vom rein 
korperlichen Gesiclitspunkte, wie die Philanthropisten, in dereń weit- 
aber mattherzigem Kosmopolitismus das (um mit Klumpp zu rcden 
a. a. O. Seite 258) beinahe auf den Gefrierpunkt hcrabgesunkene 
Nationalgefiihl einigeZeit lang eincn schlechten Ersatz gefunden hatte, 
sondern einen fiir die gesammte neuere Jugendcrziehung folgereichen 
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Kampf, dessen Yerlauf nur so lange schwankte, bis man immer mehr 
einsehen lcrnte, dass diese Uebungen niclit dem Leib allein, sondern 
dem ganzcn Menschen zu gut kommen sollen, ihn erheben 
sollen auf die Stufen einer harmonischen Grundrichtung, einer freien 
Versohnung zwischen Natur und Geist, ohne welche Wiirde und Be- 
stimmung des Menschen fur Bildung und Freilieit ein leerer Schall 
bleiben.

Also wollt ihr durch die Pflege der Leibesubungen „das Volk, 
die gesammte Masse der Knaben und Jiinglinge, ja selbst der Manner 
durch ein grenzenloses Band, ohne allen eigenthiimlichen Rciz der 
Sonderung, zusammenhalten? eine so ungeheure Yoraussetzung, dass 
keine Erfahrung in der Welt sie zu unterstiitzen vermag!“ (Steffens 
a. a. O. S. 67.) „Dass aber diese ganze Unterwerfung den Diinkel 
bei den Knaben nahren muss, das ist an und fur sich klar; denn was 
den Diinkel zuriickhalt von den Menschen, ist die bestimmte Be- 
schiiftigung mit einem gegebenen Gegenstande, dessen 
wirkliche Darstellung Anstrengung und Entsagyng fordert und was 
bei jedem Schritte Schwierigkeiten zeigt, die wir iiberwinden miissen“ 
(ebenda S. 127). Das ist es ja gerade, was durch die Leibesubungen 
bezweckt wird: das richtige Gegenge wieli t gegen alle einseitige 
und diinkelhafte instruction professionale (Dupanloup 1. c. I. p. 436), 
ais Abwehr der gefahrliclien Erschlaffung und Langeweile derJugend 
nach anstrengendem Lernen, ais Correctiy der lieutigen Modę und 
Methode, immer und iiberall nur die Intelligenz zu cntwickcln, ohne 
rechtzeitige Ausbildung des Gemiithes, des ethischen Willens, der wah- 
ren Humanitlit, und die Augen des jungen Menschen ungebiihrlich 
mehr anzustrengen ais den Arm; was dann auch, wic die allgcmeine 
Klage unter den Gebildeten lautet, immer mehr befordert ein rason- 
nirendes, miissiggangerisches, mit der eigenen Stellung unzufriedenes Ge- 
schlecht, ohne jene Selbstiindigkeit des Charakters, die den Kern des 
wisscnschaftliclien wie des Berufslebens ausmacht, voller Anspriiche 
und Bequendichkeitssucht und jeglicher Pflicht sich entziehend, un- 
gliicklich, wenn es sein eigenes Unvermogen cinsieht, und geradezu 
bejammernswerth, wenn es desselben nicht einmal inne wird *).  Oder 
behalten am Ende diejenigen Reclit, die da, wenn auch nicht mit 

*) Cf. Tommaseo 1. c. p. 163. non posso tacere che la smania odierna d‘aprire 
scuole dove piu 1’intelligenza s’esercita che 1’affetto, piu gli occhi che ilbraccio, 
prepara una generazione d’uomini ragionacchianti, oziosa, scontenta del proprio stato, 
ambiziosa di diritti agiati e sgomberi da doveri; infelice se conosce la propria impc- 
tenza, infelicissima se non la sente.
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selbstsiichtigen Gedanken an ihre niichsten Interessen, sondern mit 
wahrem und lebhaftcm Sinne fur das Leben, fur die Zukunft eines 
gesammten Volkcs, gleichwohl das immer raschere Fortschręiten 
der Menschheit bedenklich finden und den urgewaltigen rastlosen Trieb 
unsers Geschlechtes nach weiterer Ausbildung, nach mbglichstcr Ver- 
wirklichung der Idee des Menschen, ungestraft zuriickhalten zu konnen 
glauben? Erscheinen nicht jetzt schon die unteren Schichten des Vol- 
kes viel zu anspruchsvoll? Wclche Zweifel, was fur diistere Scliatten- 
seiten fiir das Wohl der Staatcn offnen sich hier dem Blick in die 
Zukunft! — Freilicli wiirden solchc Stimmen der Besorgniss vollbe- 
rechtigt sein, wenn die gcfiirchtete Rohheit der untern Klasseu immer 
nur durch iiussere Gewalt beschworen werden konnte, wenn bei einer 
zunehmenden Vcrbildung oder Ueberbildung dersclben, oder (wie 
Schreber a. a. O. S. 14 bemerkt) bei einer solchen Bildung, die wohl 
die Verfeinerungen des Lebens uberall hin eindringen lasst (der ge- 
fahrliche Standpunkt mancher Staaten der Gegenwart), aber nicht 
gleichzeitig die Veredlung des Lebens durch vcrnunft- und naturge- 
masse Lebensanschauung, nicht mehr die wahre, gediegene, allgemein 
menschlich veredelnde Bildung unermiidlicli in Erziehung und Unter- 
richt, ais das radikalste Mittel gegen die faulen Auswiichse am Staats- 
korper, festgehalten und erweitert und fortgepflanzt wurde. „Was 
also von materiellen Krafien auf die Volkserziehung verwendet wird, 

. ist nur scheinbarer Aufwand, ist in Wirklichkeit die weiseste Sparsam- 
keit des Staates.“ Die Erziehung der Jugend muss daher auf eine 
moglichst vollkraftige Ausbildung der Korper, auf andauernde und 
ausdauernde Gesundheit, und ebenso in geistiger Beziehung vor Allem 
auf die Entwickelung einer gesunden Urtheilskraft in intellektueller, 
und auf die Bildung eines festen und -der weiteren Veredlung fahigen 
Charakters in moralischer Beziehung hinarbeiten; und „erst in zweiter 
Linie, nach der Ausbildung des gesunden Menschenverstandes, auf die 
Erwerbung positiver Kenntnisse und praktischer Fahigkeiten fiir die 
etwaige kiinftige Lebensstellung“ (Schreber ebenda S. 11). Gehen auf 
diese Weise die kórperliche und die geistige Erziehung harmonisch 
miteinander, dann wird dies menschliche Dasein nicht Gefahr laufen, 
seinen Zweck zu verfehlen, und besonders die Macht und Kraft jener 
europaischen Nationen, dereń eigentliche und wahre Starkę auf ihrer 
idealen Geistesrichtung beruht, wird noch gar manche iiberraschende 
Wirkung fiir spiitere Geschlechter erzielen. Die Anlagen der mensch- 
lichen Natur werden sich durch eine solche fortschreitende Einwirkung 
der Erziehung fortentwickeln und in harmonischer Uebung ein edles 
Ganze darstellen.
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Damit stehen wir aber wieder bei unserem Ausgangspunkte, dass 
die Erziehung, wenn sie diese ilire wesentliche Aufgabe Ibsen soli, 
nicht bloss die eine Seite, die intellektuelle, mit der herkbmmlichen 
modernen Ausschlicsslichkeit cultiviren darf, sondern dass auch den an- 
erkannten Pflichten der physischen Erziehung ernsthaft genugt werden 
muss, dass also nicht bei weitem die grosste Zeit, eines Institutsjahres 
zum Beispiel, durch den Unterricht allein absorbirt werden solltc. Zu 
diesem Behuf ist man gerade- in neuerer Zeit endlich daran gegangen, 
ais Gegengewicht gegen das erdriickende, nicht selten nur den Geist 
oder nur das Gedachtniss beanspruchende Viellernen die Leibesubungen 
wie jeden andern Lehrgegenstand einem stufenmassigen Unter
richt zu unterstellen, nachdem Adolph Spiess bereits vor zwanzig 
Jahren sich daliin ausgesprochen liatte, dass, je mehr der Turnunter- 
richt im Einklang mit der Verwaltung und ganzen Schulordnung des 
Jugendlebens in der Selmie gehalten wird, auch die gewiinschten Er- 
folge nach jeder Seite hin erwartet werden diirfen. „Es wachst die 
eine Ordnung an der andern, wie die Kraft des Einzelnen in der Ge- 
meiniibung, dereń allgemeine und nach Altersstufen mit Recht geglie- 
derte Anstalt, fur jeden besondern Unterricht und die ganze Jugend- 
erziehung, wir vor allem in dem ganzen Schulleben erkennen, wenn 
dieses namlich auch das Jugendleben ganz umfasst und iiber 
die blossen Schulraume hinaus, auch im Freien und Weiten nach all 
den Seiten hin pflegt, welche dasTurnleben umschliesst. Denn Schul
leben ohne Turnleben ist nur ein halbes, wie auch um- 
gekehrt Turnleben ohne Zusammenhang mit derSchule 
ein Nothbehelf ist und bleibt“ (vgl. Ad. Spiess, Die Lehre der 
Turnkunst, 4. Theil, Basel 1846, Einleit. S. 14). DieNoth war eben 
allmiilig so gross geworden, dass von Miinnern aller gebildeten Natio- 
nen des Occidents und mitunter auch von solchen, die der Schule 
nicht gerade am nliclisten standen oder doch von der Gymnastik eine 
sehr bescheidene Meinung liegten, dringend um Abhulfe gerufen wurde 
(vgl. Dupanloup I, p. 206). Freilich war damit von mancher Seite 
nicht viel mehr gemeint ais haufigeres „Spazierengehen“, ais ob die 
Ermiidung beim Gehen auch schon eine allseitige Anspannung der 
Krafte verriethe und somit ausreichen konnte. Welche wohlthatige 
Folgen aber bei allgemeinerer Einfiihrung jener Massregel, namlich 
die Jugend nach systematischem Unterricht wie in einem gesellschaftlichen 
Yerein und gleichsam agonistiscli turnen zu lassen, sich ergeben miis- 
sen, das wird man erst dann begreifen, wenn man sich die wohlthuen- 
den Riickwirkungen auf ein frischeres Schulleben aus den.Wechsel- 
beziehungen einer gleichgeordneten intellektuellen und somasketischen 
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Unterweisung vorstellt. Denn dass, wie schon Spiess^ behauptet, eine 
turnerische Ausbildung der Jugend in die ganze Schule heilsame 
Frische und Belebung, Ausgleichung und Gleichgewicht in die Schul- 
beschaftigung bringe, also dieser Zweig der Erziehung um so mehr 
von der Schule zu ubernchmcn sei, wird man nach den bercits ge- 
machten, iibęrwiegend giinstigen Erfahrungen schwerlich in Abrede 
stellen wollen. Und wenn Spiess (cbenda S. 2) fiir seine Zeit eincn 
wesentlichen Grund fiir die geringcre Betheiligung an korperlichen 
Uebungen, ausser dem vorurtheilsvollen, schlaffen und verweicldichten 
Geiste mancherEltern und Schiller, hauptsachlich auch in dcm getrennten 
Verhaltniss des śogenannten offentlichen Turnplatzes vielcr Orte vom 
allgemeinen Schulleben erkannte, wodurch nur zu haufig die laue 
Theilnahme am Besuche der Uebungsstundcn von Seite der Jugend 
verschuldet und gehegt werde, so war dies ebenso walir und durch 
die Erfahrung allenthalbcn bestatigt, ais cs hcutzutage das Vorlianden- 
sein eines weiteren Missstandes zum Nachtheil des Unterrichts ist, zu 
dessen Beseitigung nunmehr ebenfalls gcschritten wird, namlich: ent- 
weder ein unpassender Lehrer oder eine allzu grosse Schiilerzahl fiir 
eineri einzigen Lehrer. Wenn wir nun allerdings, in dankbarster An- 
crkennung des \ ielen, was von den hohen Staatsregierungen in ver- 
haltnissmassig kurzer Zeit zur Ifebung der korperlichen Erziehung 
durch sehulmassig geregelten Turnunterricht neuestens verfiigt und 
eingerichtet worden ist, auch der verheissenen Vorbereitung und Auf- 
stellung wisscnschaftlich gebildeter Turnlehrer, die man amEndc doch, 
nach unserer obigen Ausfiihrung, fiir gleichnothwendig und gleichbe- 
reclitigt mit den gewohnlichen Praceptoren wird halten miissen, mit 
Zuversicht entgegensehen, indem wir dann erst (mit Spiess a. a. O. 
Seite 21) uns der frcudigen Hoffnung uberlasscn zu konnen glauben, 
dass die Lust, nach freiem Antriebe den Leib tiichtig in Uebung und 
Kunstfertigkeit zu erhalten, eine natiirliche Folgę der unter beliebten 
Lehrern von Jugend auf gewohnten Thatigkeit sein wird, ja dass es 
zum Bediirfniss, zur Freude werden wird, den Leib wie den Geist 
fortzubilden: so ist gleichwohl inzwischen der Nachtheil, welchen die 
zwei erwahnten Uebelstande unleugbar und mit fortwahrender Riick- 
wirkung auf den gewohnlichen Unterricht an unsern offentlichen An- 
stalten verursachen, in unsern Augen kein geringer. Wir mochten 
sogar behaupten, dass ein guter Theil jener Lethargie und Schlaffheit, 
jener Langeweile und Yerdrossenheit, woriiber meistens geklagt wird

!) In dem prachtigen Scliriftchen „Gedanken iiber die Einordnung des Tnrnwesens 
in das Ganze der Volkserziehungu, Basel 1842, S. 1. 
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ais iiber einen heillosen Erbfehler unserer Knaben (vgl. Einleit. zu 
den Knabenspielen S. 22, und ausfiihrlicher bei Olaicsky, Die Wieder- 
einfiihrung der Leibesiibungen in den Gymnasien, Lissa u. Leipz. 1838), 
auf Rechnung dieser mangelhaften Einrichtung da, wo sie noch be- 
steht, zu setzen sein wird, sobald namlich der Unterricht in den Lei- 
besiibungen von einem Lehrer ertheilt wird, der, wiewohl nicht ohne 
padagogiscbe Vorbildung, vielleicht doch in keiner weiteren Yerbindung 
mit der Schule steht, bei welchem also gerade von der vorhin ge- 
meinten wohlthuenden und segenvollen Riickwirkung durch den fri- 
schen Geist des Lehrers auch auf das iibrige Schulleben keine Rede 
sein kann. Denn wer mochte leugnen, dass, wenn einmal die ais 
zweckmassig erkannte Vereinigung und Zusammcnwirkung des Unter- 
richts in den korperlichen und in den geistigen Exercitien erreicht 
werden soli, auch dem Lehrer der ersteren der vollstandigste und un- 
mittelbarste Ueberblick iiber das gesammte planmassige Unterrichts- 
wesen einer Anstalt stets zu Gebote stehen miisse ? Nicht minder diirfte 
der andere Nachtheil einleuchten, dass auch an grossen Anstalten vor- 
liiufig ein Lehrer ganz allein diesen Unterricht iibernimmt. Schon der er- 
fahreneSpiess glaubte deshalb einen andern Ausweg einschlagen zu miissen. 
So halt er es (a. a O. S. 15) in den Elementarklassen fiir erforderlich, dass 
taglich eineStunde geturnt werde, eine jedeKlasse abgesondert 
unter ihrem Klasslehrer; hbchstens konnten manchmal ausnahmsweise 
zum Spielen mehrere Klassen vereinigt werden, doch sollte in der 
Regel nur immer eine Klasse fiir sich turnen. Eine allzugrosse Schii- 
lerschaar zugleich zu unterrichten, sei unter allen Umstanden miss- 
lich, beim Turnen sogar unmoglich. Der Lehrer iibersehe 
zuletzt die Einzelnen nicht mehr und dabei konne fiir den Zweck 
nichts Erspriessliches geleistet werden. Spiess halt nun freilich weiter- 
hin fiir besser, dass auch Lehrer anderer Facher einen Theil 
des Turnunterrichts iibernehmen. Allein das Uebel diirfte alsdann 
wahrscheinlich noch arger werden, ais in den beiden bislang bespro- 
chenen Fallen. Warum denn? Weil dann wiederum die Gefahr des 
schulmeisterlichen Zwań ges drohen wiirde, der es ohnehin 
schon an manchen Orten nicht unterlassen konnte, die Turnstunden, 
dem Princip und der Wirkung zuwider, zum Theile sogar zwischen 
den wissenschaftlichen Unterricht hineinzuschieben.

Der Leser wird sich hier erinnern, dass wir bereits in der Ein
leitung zu den Knabenspielen S. 21 f. uns Andeutungen erlaubten 
iiber die Griinde, aus welchen wir, bei aller Ilochaclitung fiir die sel- 
tenen und liebenswiirdigen Ausnahmen der eigentlichen „Kindervatere 
in den Schulen, protestiren zu sollerr glauben gegen die Uebernahme 

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenjrf®Sp3^ ■ 13 
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und Leitung wie der Spiele, so der Leibesubungen uberhaupt, von 
Seiten solcher Lehrer, die entweder an vorgeriickten Jahren oder durch 
gewisse persbnliche Eigenschaften (woran erinnert zu haben uns nur 
derjenige veriibeln wird, der unser Interesse fur die Sachc selbst in 
Zweifel zieht) der frischen und nach den in der Regel vorausge- 
gangenen Stunden strenger Aufmerksamkeit doppelt lachlustigen, be- 
wegungs- und erholungsbediirftigen studierenden Jugend doch gar zu 
ferne stehen oder auch jeden Augenblick und mit Argusaugen wachen 
zu miissen vermeinen iiber die Wahrung der eigenen Meisterwiirde 
und des unerlasslichen Respektes. Vielmehr diirfte der Wunsch nach 
eigens fiir diesen Unterricht vorbereiteten und allgemein wissenschaft- 
Jich gebildeten Lehrern, die sclion durch ein kraftiges Alter, beweg- 
Jicheres Naturell und eine heitere Gesundheit der frohlichen Jugend 
niiher stehen miissten, ohne dass ihnen der Missmuth iiber die ver- 
meintliche Zuriicksetzung der eigenen genialen Vorziige den Unter
richt vergallte, um so gerechtfertigter erscheinen, je nachdrucklicher 
in unserer Zeit auch der Laie im Erziehungs- und Unterrichtsfache mit 
jedem rationellen Padagogen sich zur Ansicht bekennen wird, dass 
derjenige, der das frische Leben der Knaben nicht weiter ais auf den 
Sitzbanken des Lehrsaales und vielleicht auch hier nur von einem ge- 
wissen Platz aus, den niemals in didaktischer oder gemiithlicher Ab- 
sicht wahrend der Unterrichtsstunden verlassen zu haben am Ende 
auch noch allen Ernstes ais padagogische Weisheit gepriesen wird *),  
denkend beobachtet hat, unmóglich dasselbe in seiner wahren und 
fiir den Lehrer massgebenden Naturlichkeit kennen kann, unmbglich, 
wenn er auch im engeren Unterricht selbst erfolgreich wirken wird, 
ebenso auch ausserhalb desselbcn zu den Turnspielcn und Turn- 
ubungen der Jugend den richtigen Lehrtakt und das hier besonders 
nothwendige, gemuthliche und unaffektirte „Mitthun“ einhalten wird, 
gerade dasjcnige, was bauptsachlich aus der Natur, aus dem Leben, 
aus der lebensfrischen Stimmung quillt, was nicht aus Biichern, 
noch aus ein paar zusammengerafften Philosophemen, noch aus 
Kathedervortriigen entnommen wird, wie sie in vergilbter Abschrift 
nach so und so viel Jahren vergessen in einem Winkel der Haus- 
bibliothek manches Padagogen liegen mogen. Wohl gelten von 
solchen Lehrern die bittern Worte bei Tommaseo: Habt ihr jemals 
gesehen, dass sie einen Unterschied machen zwischen Geist, Anlagcn, 
speciellen Zustanden dieses oder jenes Schiilers? fiir alle haben sie

*) Neuerdings mit Recht verworfen von C. L, Roth, Gymnasialpadagogik, S. 160.
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einerlei Worte und einerlei Strafmittel, fiir alle ganz dieselbe Behand- 
lung. Der..........handler kennt seine Thiere besser, ais manche Leh
rer ihre Zoglinge ’). Sie wollen sich, sagt lioth (a. a. O. S. 80), die 
sittliche Anstrengung ersparen, wodurch allein auf andrer 
Willen eingewirkt werden kann; sie wollen der Sorgo, des Erbarmens, 
der Geduld und des Wartens enthoben sein, und riigen und bestrafen 
nicht sowohl die Verfchlung des Schiilers, ais die Storung ihrer 
Ruhe, weshalb sie dann auch leicht zu einem Grade des Zornes hin- 
gerissen werden, der in keinein Verhiiltnisse zur Yerfeblung steht, und 
oft auch wegen der Schwachheit und des Unvennbgens zornig werden, 
das nur Mitleiden verdient. Mit einem Worte: von vornherein diirfte 
hierin dafiir zu sorgen sein, dass die ganze hochwichtige Angelegen- 
heit des Unterrichts in den Leibesubungen nicht Gefahr laufe, ais 
Schulpensum behandelt zu werden, sondern ais unmittelbarer 
Bestandtheil der Erziehung durch die offentliche Schule und damit 
auch mittelbar ais Bestandtheil der Nationalerziehung.

Es wiirde uns jedoch hier zu weit fiihren, zu den) ethisehen 
Gewinn einer solchen Pflege dieses Unterrichtes in unsern Schulen 
auch noch den nationalen (nicht den politischen!) Gesichtspunkt zu 
erortern. Auch ist diese Seite des Turnunterrichtes seit John vielfach 
und griindlich besprochen worden, am triftigsten wohl von F. IV. 
Klumpp durch den mehrerwahnten Aufsatz in der Deutschen Yiertel- 
jahrsschrift S. 253 ff.; ferner vgl. Joh. Friedr. Zollner, Ideen iiber 
National-Erziehung, 1. Theil, Beri. 1804, und Dupanloup a. a. O. 
S. 453 fi., der zwar im Ganzen mehr bei dem Gegensatze zwischen 
Staat und Kirche verweilt, aber auch in schoner und eindringlicher 
Sprache ais Grundsatz festhiilt, dass die Jugend nach dem Bilde der 
Nation geformt werden miisse2). Uebertrieben wird die Sache aller- 
dings bei Jager in der bereits zur Einleitung fiir die Knabenspiele 
S. 15, Anmerk. erwahnten Schrift, und wohl auch bei Yogeli. Die Lei
besubungen nacli CZtas, Ziirich 1843, wenn es bei letzterem z. B. in 
der Vorrede S. XXII heisst, dass Niemand von den Uebungen aus- 
geschlossen werden soli, in welchen Verhaltnissen er sich auch be- 
finde, „indem wir jene gesunde lebendige Ąnschauung der Hellenen 
von dem Wesen des Einzelnen mit dem bewussten Grundsatz des

!) Tomm. 1. c. p. 19: avrete mai osservato dal comune de’ maestri farsi distinziońe 
tra iugegno e ingegno, indole e indole, stato e stato? a tutti Je medesime parole, le 
medesime punizioni, i medesimi trattamenti. Un boattiere conosce meglio le sue bestie, 
ehe non parecehi maestri i loro allievi.

2) Cf. p. 465 : il faut que la jeunesse soit moulee a l’efflgie de la nation.
13*
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Christenthums von der Briiderschaft verbindend die Berechtigung und 
die Pflicht allcn gebenA Eine nationale Bedeutung aber im belleni- 
schen Sinne, wenn man nicht geradezu die Bedeutung fiir die kriegc- 
rische Wehrhaftigkeit des Volkes meint, wie wir eine solche spater 
allerdings ais Bliithe der Epliebie in Sparta und Atben ausfuhrlicher 
betracbten werden, haben fiir unsern allgemein plidagogiscben Stand- 
punkt die Leibesiibungen der Knaben selbstverstandlich nicht.

Dagegen ist es etwas Anderes, was bereits durch die Disciplin 
der Paliistra gefordert und in der gesammten Knabenerziehung bei 
den Ilellenen, wie uberhaupt fiir alle Manifestationen ihres ganzen 
nationalen Lebens mbglichst begiinstigt und unterstiitzt wurde, und 
was wir ais ein in der Erziehung wie im Unterricht bei aller Einrede 
schliesslich doch, auch unter den modernen Verhaltnissen, unentbehrliches 
Moment geltend machen mochten, also auch fiir die Leibesiibungen 
unserer Jugend: wir meinen das agonistische Element oder die 
Forderuug des Wetteifers im guten Sinn, eines Wetteifers, der erfah- 
rungsgemass auf diesem Gebiet ohnehin den bekannten padagogischen 
Bedenklichkeiten seiner Anwendung weit weniger unterliegt und schwer- 
licli jemals so leicht zu jener vielbesprochenen moralisch-gehassigen 
und egoistisch-verderblichen A cm ul at i on entarten diirfte, die auf 
dem Felde des Unterrichts durch iibermassige Belobung und Beloh- 
nung des blossen Lernfleisses friihzeitig einen schlimmen Einfluss auf 
die jugendliclien Gemiither zu gewinnen und zu behaupten geeignet ist. 
Wir sind aufrichtig der Ueberzeugung, dass dieses in dei’ alten Gymnastik 
charaktcristische Element vielleicht das allerbeste, wo nicht das einzige 
ist, welches fiir uns aus derselben, d. h. hier aus der bereits in den 
Knabenpalastren und bei den Knabenagonen der Ilellenen geiibten 
Praxis, mutatis mutandis auch in den heutigen systematischen Betrieb 
der Leibesiibungen unserer Jugend heriibergenommen werden kann. 
Denn wenn man uberhaupt fiir gut erachtet, dass der Knabe sich friih 
gewbhne, von Yielen gesehen und beobachtet zu werden, und seien 
dies lange Zeit auch nur seine Mitschiiler, dass er also, sobald er die 
in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 4 ff. geschilderten Jahre 
der harmlosen Kinder- und Spielfreuden hinter sich hat, gewissermassen 
gezwungen werde, sich selbst nie aus den Augen zu verlieren, so 
diirfte dies um so mehr von der unvermeidlichen Oeffentlichkeit des 
Turnens gelten, die im Verlauf der Jahre und mit dem Fortschritt in 
den Uebungen naturgemass eine erweitertc sein wird, die aber auch 
ohne eigentliche Turnpriifungen vortrefflich geeignet erscheint bei 
Zeiten einen edlen Wetteifer zu nahren, und die ebendarum nach un- 
serm Dafiirhalten mit dem Wesen der Leibesiibungen ais eines Erzieh- 
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ungsmittels auf das innigste zusammenhangt. Das unvollkommene 
Genus Mensch bedarf nun einmal einer Anerkennung, bei aller 
Achtung vor dem „kategorischen Imperativ“; eine Belohnung fiir ihn ist 
im Grunde ja auch das Bewusstsein einer sittlichen That. Wozu dann 
einen Wortstreit? Sollte dieses Geschopf, das auch der Seligkeit be
darf, diese gleichfalls aus Bettelstolz verschmahen ? Oder wer von uns 
wiirde zum Beispiel so leicht Gefallen finden an der Unnatur eines 
Kindes, das eine Belohnung seiner Artigkeit trotzig abweisen wollte? 
Sollte sich nun auch schon der Knabe in derselben Weise innerhalb 
seines engeren Kreises gegca das allgemeine Urtheil seiner Mitschiiler 
und Spielkameraden verschliessen oder verwahren, wenn etwas Der- 
artiges kaum dem Reifsten unter denWeisen einer Zeit gestattet bleibt 
und allenfalls nur einem sich selbst Wegwerfenden gegbnnt wird?

Welche tiefe Bedeutung aber, nach dem Bediirfniss der mensch- 
lichen Natur, liegt in dieser Beziehung in den musischen und 
gymnischen Agonen oder offentlichen Wettkiimpfen des Alter- 
thums! Wenn uns dieselben allerdings in erster Linie die harmonische 
Gestaltung des hellenischen Nationalcharakters bekunden, so zeugen 
sie doch auch wiederum von der Lebhaftigkeit und Energie dieses 
Charakters „in dem Streben jedes Einzelnen durch Aeusserungen 
eines tiichtigen und edlen Selbstgefiihls sich hervorzu- 
thun. Dieses letztere ist aber ein bemerkenswerther charakteristischer 
Zug der Griechen. So wie im Staate Jeder fiir sich etwas gelten 
wollte und dadurch das republikanische Wesen entstand, so war uber
haupt fast keine Aeusserung leiblicher oder geistigor Kraft, keine 
Fertigkcit nnd Kunst, ja sogar kein natiirlicher ohne personliches Ver- 
dienst zugetheilter Vorzug, der sich nicht offentlich geltend zu machen 
und durch allgemeine Anerkennung hervorzuthun strebte“ (Zell, Ferien- 
schriften 3. Sammlung, S. 33). Und wer in diesem Streben vor allem 
Volke Anerkennung errungen hatte, fuhlte sich reichlich belohnt; da- 
her an die Stelle andrer Preise Kran ze traten, dereń Einfiihrung 
den Spartiaten zugeschrieben wurde ')■ Auch die bcreits erwahnten 
gefahrlic.hen Spiele der germanischen Jiinglinge waren offentliche, 
also Wettkampfe. Wir wissen alle gar wohl, was fiir Einseitigkeiten 
und Schattenseiten bei der weiteren Entwickelung der Agonę sich er- 
gaben* 2). Wie aber, wenn jeder Brauch, der dem Bediirfniss der 

*) Otfr. Muller, Dor. II, S. 301 nach Schneidewin's Ausgabe; E. Curtius, Góttinger 
Festreden S. 3.

2) Vgl. besonders eine Schrift von De la Serre, Discours sur les jeux et les exer- 
cices publiąues, Dijon 1776, hervorgerufen durch eine Preisaufgabe der Akademie von
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menschlichen Natur fruchtbringend entgegenkómmt und einem grossen 
durchgreifenden Grundzug irgend einer Nation entspricht, einfach des 
Missbrauches halber beseitigt werden miisste! Zudem ist in Zeiten, 
wic die unsrigen sind, ohnedies hinlanglich dafiir gesorgt, dass in kei- 
ner ahnliclien Richtung irgendwo des Guten zu viel Platz greifen 
konnte oder die Baume in den Himmel wachsen mochten. An eigent- 
liche Knabenagone aber im engeren Sinne, weiche eine der Kna- 
bennatur verderbliche oder wenigstcns ebenso zuwiderlaufcnde Korper- 
ausbildung crfordern wiirden, ais gewisse Turnkunstcleien der Erwacli- 
senen, dereń Uebertreibung und ungebiilirliche Ausbildung nicht minder 
dem reinen leiblichen Organismus ais der innern sittlichen Wirkung 
entgegen zu sein scheincn, wird man hiebei sicher nicht denken, um 
so weniger ais derartige Wettkampfe gleich andcrn athletischen Ausartun- 
gen auch unter den Hellenen erst in spaterer Zeit bei den vier grossen 
Spielen in Aufnahme kamen und selbst dann keiner sonderlichen Ach- 
tung und reinen Pflege sich erfreuten. Denn bald genug erkannte 
man,. dass kein Sieger im Knabenwettkampfe je wieder im spateren 
Alter ais Preisturner aufzutreten und obzusiegen vermochte, sondern 
in allen die wahre Kórpervollendung durch yerfriihte athletische 
Gymnastik gebrochen und unmoglich gemacht war. ,Die dorischen 
Hellenen trafen auch hierin mit sichcrm Takte das Rechto, sie stellten 
zu den heiligen Festen weder Athleten noch Knaben, sondern den im 
Pentathlon rein- und edelvollendeten Jiingling; die schonsten Preis- 

• turner waren die Pentatblen aus Sparta* 1). Man braucht sich also 
nicht zu wundern iiber entsprechende Vorschlage zur Belebung des 
gesammten Unterrichtes bei den Neueren, wenn diese in ihrem warmen 
Erziehungsinteresse, wie z. B. Vieth a. a. O. Seite 51, geradezu einen 
ahnliclien Wettstreit in Wissenschaften, Kiinsten nnd gymnastischen 
Uebungen (certamen musicum et gymnicum) fur zweckmassig er- 
klarten und sogar die Ansicht hegten, dass dadurch die Theilnahme 
des Publikums starker erregt werden wurde ais durch das gewohn- 
liche Kxamcn.

Dijon : den Einfluss der bei den Alten iiblichen Leibesiibungen und offentlichen Spiele 
auf die Sitten zu untersuchen; ferner die leidenschaftliche Diatribe gegen die Gymnastik 
von M.dePauw, Recherches philosopliiques sur les Grecs, a Paris 1788, I, p. 147 sqq., 
der sie fast durchgehends mit der handwerksmassigen Athletik verwechselt.

1) Vgl. Jag er, a. a. O. S. 156; Lucian im Anacbarsis c. 20 sqq.; Otfr. Muller, Dor. 
II, S. 302 der Schneidew, Ausg.

Doch es ware iiberflussig, den ganz unvergleichlichen, uns oft 
unbegreiflich schcinenden Einfluss der Oeffentlichkeit jener hellenischen 
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Agonę und den sich fortwahrend steigerndcnWetteifer in Vorbereitung 
und Abhaltung derselben an dieser Stelle des Weitern zu betrachten. 
Ein Beispiel statt vieler: wahrend die Hunderttausende des Erbfeindes 
von Hellas durch die Engpasse des Landes eindrangen, wurden wie 
zu rcchter Zeit die Festspiele zu Olympia gefeiert, nach der bezeich- 
nenden Anckdote von den arkadischen Fluchtlingen bei Herodot V III, 26. 
Dort, in der Festversammlung des Volkes, trat alsdann die griechische 
Gymnastik in den Dienst der Religion. Denn „wenn zum Andenken 
der stadtgriindenden Ileroen, wenn zur Feier der unsterblichen Gbt- 
ter, unter dereń Obhut der Staat fortbestand, das Beste dargebracht 
wurde, was die Heerden desFeldes erzeugten oder was der Menschen 
erfindungsreicher Sinn in der Kunst der Formenbildung, wie der 
Rede und des Gesangs zu scliaffen wusste — wie solltc da nicht auch 
das kostlichste aller Giiter, dereń sich der Staat erfreute, den Gottern 
geheiligt werden, die mannliche Tiichtigkeit seiner Burger und die 
Jugendkraft des nachwachsenden Geschlechts! Die Wettkampfe sind 
selbst ein Opfer des Dankes und die Gotter, sagt Platon, sind Freunde 
der Kampfspiełe. Wohl gab es keine Huldigung, welche so miihselige 
Ausdauer yieler Jahre, so viel Aufwand an Kraft und Zeit, so viel 
Entbehrung und Schmerzen forderte. Aber die Ilcllenen haben nie 
die Freudc des Lebens in trager Behaglichkeit gesucht, 
sic fuhlten lebendig, was auch unter uns Jeder aus eigener Erfahrung 
wissen sollte, dass eine freie, alleMuskeln anspannende Bewegung des 
Korpers in Luft und Sonnenlicht jeden gesunden Menschen freudig 
belebt und mit innerer Heiterkeit erfiillt“ j).

Wir sind nun allerdings iiberzeugt, mit dieser Hervorhebung des 
agonistischcn Elemcnts wie im Leben iiberhaupt, so auch in der Kna- 
benerziehung der Ilellenen und vollends in der Ausbildung der Epbe- 
ben, wovon spater ausfuhrlich die Rede sein wird, fur unsern Zweck 
uns keiner Uebertreibung schuldig gcmacht oder den Boden der Wirk- 
lichkeit und des Erreichbaren dabci so weit verlassen zu haben, dass 
nicht das Gute und Nachahmungswerthe bei einer ahnlichen Anwen- 
dung des Wetteifers auch in unsern Zeiten fur eine tuchtige und 
ernst-heitere Ausbildung der Jugend, gleichwie fruher mit Bezug auf 
die Spieljahre des Knaben, so jetzt fiir die Zeit der Lernjahre und 
einer sorgsamen Pflege der leiblichen und geistigen Gesammtentwicke- 
lung schon hier aus dem Gesagten wenigstens im Allgemeinen in die 
Augen springen sollte.

1) E. Curtius, Olympia, Beri. 1852, S. 3 f„ vgl. auch desselhen Gottinger Festreden 
S. 1—22 „Der Wettkampf"; und oben in der Einleitung zu den Knabenspieleu S. 15 ff.
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Ehe wir nun an einen, dem vorgezeichneten Erziehungszweck an- 
gemessenen Nachweis im Łinzelnen mittelst der Bemerkungen zu den 
vorzufiihrenden Uebungen der antiken Knabenpalastra gehen, erscheint 
es hier geboten, an diese allgemeine Auseinandersetzung von der Be- 
deutung der Leibesubungen vorerst eine kurze Erorterung iiber die 
antike Erziehung uberhaupt anzuschliessen, worauf in den folgenden 
Abschnitten der Beginn des Turnunterrichts im Alterthum und dann 
erst das Nahere iiber die Turnschule, die Turnlehrer und die Uebun
gen selbst mit fortwahrender Rucksicht auf das entsprechende Knaben- 
alter zur Darstellung gelangen wird.



§ 1-

Allgemeine Charakteristik der anliken Erziehnng.

Wir haben bisher die Bedeutung des freien Spieles fiir die 
erste Jugend, fiir eine frohliche und gedeihlicbe leibliche Entwicke- 
lung der Knaben hervorgehoben, in der Einleitung zur ersten Halfte 
dieses Bandes S. 10 ff. sowie an andern Stellen, wobei insbesondere 
vor allzustrcnger Ueberwachung und Regelung des Kinderspiels ge- 
warnt wurde. An das dort Gesagte wollen wir nunmehr wieder an- 
kniipfen, jedoeb, wie der Leser voraussetzen wird, nicht mit der 
Tendenz, auch dem reiferen Knabenalter jene gewisse Ungebundenheit 
des Spiels zuzueignen und dieselbe etwa auch fiir die geregelten und 
eigentlichen Leibesiibungen zu beanspruchen, sondern vielmehr in der 
Absicht, einmal die Nothwendigkcit einer sorgfaitigen Beaufsichtigung 
und Leitung dieser Uebungen im Einklang mit der fortschreitenden 
Korperentwickelung der Jugend darzulegen, und weiterhin den formlichen 
und geregelten Unterricht in den Leibesubungen oder die Gymnastik 
der griechischen und romischen Knaben vom siebenten bis zum fiinf- 
zehnten oder sechzehnten Lebensjahrc zu schildern. Demnach ist es 
die Zeit des Beginnes einer allseitigen erzieherischen Einwirkung (itaiósia) 
und der eigentlichen Unterrichtszeit im Leben des Knaben, welche zu- 
nachst nach der leiblichen Seite hin in diesem und nach der geistigen 
im nachstfolgenden Bandę in Betracht gezogen wird.

Zwei der gelehrtesten und universellsten Geister des klassischen 
Alterthums, die bei mancher Verschiedenheit, der eine durch seine 
spekulative Tiefe, (Jer andere durch seine vielseitige litterarische und 
praktische Bethatigung, immerhin zu den wiirdigsten Reprasentanten 
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griechischer und romischer Nationalitat zahlen werden, Aristoteles und 
Cicero, haben es bei Gelegenheit ihrer Wiirdigung des Spiels deutlich 
genug ausgesprochen, wic mit dcm Beginne dci- eigentlichen Erzieh
ung alle Erzieher, die Elfcrn und dereń erziebende Stellvertreter, es 
nicht dem Zufall uberlassen diirfen, auf welche Spiele ihre Zoglinge 
gerathen, sondern ihncn nach einem durchdachten Piane, welcher so- 
wohl auf das Alter ais die Jahres- und Tages- und Nachtzeit, auf die 
freie Natur und auf die beschrankten Raume Riicksicht nimmt, die Er- 
scheinungen nahen und entfernten Lebcns vorfuhren sollen. Alles 
Gemeine und Uncdle ist darum schon von denSpiclen auszuschliessen 1). 
Ebenso wenig will Cicero den Kindern unbedingte Freiheit in der 
Wahl der Spiele lassen, sondern ihnen nur solchc gestatten, die einer 
guten Auffiihrung nicht hinderlich sind (De offic. I, 29, 103). Dies 
ist freilich nicht mit jener in der Einleitung zu den Knabenspielen 
S. 11 ff. besprochenen Einseitigkeit aufzufassen, wonach alles und 
jedcs Spiel vom Erzieher kiinstlich geleitet und so das kindliche Ge- 
miith fruhzeitig erkaltet werden miisste. Denn derselbe Cicero liebt 
anderswo bestimmt genug hervor, dass, wie das geistige Leben iiber- 
haupt, so auch die Funken, Bilder und Samenkorner der Tugenden 
mit dem Alter immer mehr hervortreten (De fin. V, 15, 42 sq.), 
dass also reifcre Knaben allerdings auch ihre Spiele nicht mehr 
launenliaft abiindern, sondern hierin schon eine gewisse Gesetzlichkeit 
beobachten sollen, wodurch der Grund zu einem tiichtigen, dem An- 
stand, guten Sitten und gesetzlicher Ordnung im Staat ergebenen 
Charakter gelegt und befestigt werde* 2). Weit strenger ubrigens, wie 
bereits erwahnt, ist Platon in dieser Beziehung in seinen Forderungen, 
der seine Erwartungen von dem Vortheil, den Knaben von drei bis 
zu sechs Jahren durch Spiele mit Bleiwage und anderem Werkzeug 
fiir ihfen kiinftigen Lebenscharakter gewinnen sollen, ohne Zweifel viel 
zu hoch spannt, beinahe so hoch namlich, ais dies im FrobeCschen 
Kindergarten mitunter geschieht. So heisst es z. B. in den Gcsetzen 
(I, p. 643, B sq.): Die Spiele bieten denVortheil, dass man durch sie 
den Neigungen der Kinder eine bestimmte Richtung auf ihren kiinf- 
tigen ernsten Beruf geben kann. Der kiinftige Landwirth oder Bau- 
meister miisse schon ais Knabe Hauser bauen, und jener den Landwirth 
spielen, beide versehen mit kleinen den wirklichen gleichkommenden 

*) Vgl. AZ«. Kapp, Aristoteles’ Staatspadagogik, Hamm 1837, S. 125 f. Aamerk.
2) Piat, de rep. IV, p. 424, E; de legg. VII, 797, A; Alex. Kapp, Platon’s Er- 

ziehungslehre S. 327.
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Werkzeugen, welche ihnen von der erziehenden Umgebung in die 
Hande gegeben worden sind. Ja schon in diesem Alter miisse man 
Kiinste erlernen, welche man im Yoraus gelernt haben muss, um sie 
dereinst anzuwenden; also musse der kiinftigc Zimmermeister die Mcss- 
kunst und die Kunst mit der Wagę umzugehen schon spielend treiben, 
ebenso der kiinftige Krieger das Reiten und andere zur Kriegskunst 
gehorende Uebungen1).

*) Vgl. Alex. Kapp. a. a. O. S. 29. 167; Einleitung zu den Knabenspielen S. 8 f.
2) Wie dies z. B. I. Kayser gethan in seiner Recension des A'rause’schen Werkes 

iiber die Gymnastik und Agonistik der Hellenen, Wiener Jahrb. der Litteratur, 95. Band, 
1841. S. 167.

3) Fr. Jacobs, Rede iiber die Erziehung der Hellenen zur Sittlichkeit. Verm. Schrift. 
III. Theil. S. 16.

Was uns betrifft, so werden wir ebenso wenig derartigen Ueber- 
treibungen oder einer Ueberschatzung des Spiels das Wort reden 
wollen, ais es uns einfallen kann, jenen beizustimmen, die den Zusam- 
menhang der Knabenspiele mit der Gymnastik in Abrede stellen oder 
hochstens* 2) eine entfernte Beziehung derselben zu ihr gelten lassen 
mbchten. Wollten wir eine so allgemeine, mehr aus der modernen Ar- 
muth an dffentlichcn Spiclen, wie es scheint, denn aus der Betrach- 
tung frischeren Volkslebens geschopfte Ansicht naber erortern und 
uberhaupt eine solche Auffassung des munteren Knabenspiels bekiimpfen, 
so konnte dies ja nur in der Voraussetzung geschehen, der Leser habe 
alle die unlangst ilim vorgef iihrtcn, dem alten Volksleben entnommenen 
und vielfach auch bei heutigen Volkern noch iiblichen Hiipf-, Lauf-, 
Wurf- und Kampfspiele bereits wiederum vergessen. Wir glauben 
darum allerdings die getroffenc Anordnung unseres Stoffes, wonach 
sich an die Knabenspiele die Knabenpalastrik anschliesst, nicht erst 
rechtfertigen zu sollen.

Auch hierin wurde in der Bliithezeit der hellenischen Cultur, 
gegeniiber manchen Extremen, die uns begegnen werden, das Nicht- 
zuviel, die Massigung, ais der Mittelpunkt der Bildung nicht ausser 
Acht gelassen. Denn die Hellenen vergasscn nie, dass man „die iiber- 
stromende Fiille beschranken konne, ohne sie auszutrocknen, und dass 
das Uebermass der Kraft geziigelt, nicht gelahmt werde miisse. Die
ser Ueberzcugung gemiiss erzogen sie die Jugend 3). Demzufolgo halt 
auch die harmonische Jugendbildung der bessern Epoche die richtige 
Mitte zwischen den beiden Abwegen, die nach dem Verfall der Gy
mnastik fur die spatere und die romische Zeit, ais in dem veranderten 
Korper die Lebenskraft der altgriechischen Einrichtungen immer 
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schwacher wurde, sich aufthaten, namlich dem einer einseitigen Fórde- 
rung der leiblichen Kraft, wie sie die wandernde Athletik aufweist, ais 
entartete Gymnastik, die nicht den ganzen Menschen zu bilden, 
sondern nur diese oder jene Leibeskraft bis zur hochstcn Leistungs- 
fahigkeit zu steigern suchte, und nach der andern Seite einer Ver- 
nachlassigung des Leiblichen und aller Somasketik uberhaupt, in Folgę 
des gestorten Gleichgewichtes zwischen Geist und Korper und einer 
der korperlichen Ausbildung abgeneigten Denkweise, die sich allmalig 
bis zur sogenannten Asketik im Sinn einer spateren umgewandelten 
Welt und bis zur formlichen Anfeindung nicht etwa der Athletik, 
sondern aller Gymnastik uberhaupt, wie z. B. bei dem Stoiker Seneka 
im 124. Briefe, potenzirte.

Unsere Aufgabe wird es nun aber sein, gerade das Einhalten 
dieser richtigen Mitte1) fiir die bessere und die Bilithezeit nach- 
zuweisen und fiir die unverglciclilichen Wirkungen der hiedurch be- 
dingten Erziehung, und zwar rorlaufig der korperlichen, die entsprech- 
cndsten Belege vorzufuhren.

k"3’l Pind. Pyth. XI, 78: r«>v yap dva itólw eup(az<uv pada paoaovi auv rstto.óza.
Phokyl. ap. Berglc. Poet. lyr. gr. p. 359, Nr. 12; Aristot. Polit. IV, 9; Nicom. Eth. II, 
2.; Cic. de offlc. 1, 25; Horat. Carm. II, 10, 5: Auream ąuisąuis mediocritatem 
]| diligit, tutus caret obsoleti || sordibus tecti, caret invidenda || sobrius aula.

2) Daher die personiflcirte IlaiSeia ais eine langst personlich bekannte eingofuhrt 
wird, z. B. in der so ansprochenden Selbstbiographie Lucian’s (Somn. § 9), wo sie ver- 
spricht, des rathlosen juDgen Menschen sich anzunebmen, ihn auf den rechtcn Pfad zu 
den Hohen der Weisheit und Bildung zu geleiten und dem sorgenrollen banausischen 
Betrieb des Handwerks entrucken zu wollen. Ebenso erscheint sio bei Lucian (Piscat. 

IlaiSsta, wortlich so viel als Kinder- und Knabenerziehung, Kna- 
bcnbildung, bedeutet im weitern und allgemeinen Sinne fiir den Grie- 
chen die naturgemasse und harmonische Fórderung der korperlichen und 
geistigen Krafte, behufs einer allseitigen Yeredlung nnd Vervollkommnung 
der menschlichen Natur, also die bildende Erziehung uberhaupt. Diese 
bildende Jugenderzichung sollte denPfad ebnen und vorbereiten zu einem 
wohlberathenen und gliicklichen Leben, und sollte nicht 
etwa bloss belehren, unterrichten, Kenntnisse beiscbaffen, sondern sie 
sollte durch ihre gleichmassige Praxis haUptsachlich den Charakter bil
den und bestimmen, alles Schone und Gute zu einem wiirdigen Leben 
(zakoię £ijv) ubermitteln und die ererbten grossen sittlichen und natio- 
nalen Gedanken dem jiingeren Gesclilechi iiberliefern, und dies nicht 
so fast auf theoretischem Wege oder durch Zwang der Gesetzgeber, 
ais vielmehr auf Grund einer volksthiimlichen Gepflogenheit und natio- 
nalen Ueberlieferung* 2). Unter den Hauptnormen der Gymnastik und 
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einer religiosen Musik, die dann im Verlauf des hellenischen Lebens, 
je nach der Eigenart und Gruppirung der verschiedcnen Stamme, bald 
eine bescbrankte bald eine freiere Entwickelung erfuhren, erzog und 
bildete die Knaben und Jiinglinge jener fiir uns so lehrreiche Doppel- 
unterriclit zu praktisch tiichtigen Mannern, die, gesund an Geist und 
Leib und ethisch so gut ais asthetisch gebildet, schon ausserlich durch 
wiirdige Haltung, edlcn Anstand und oftenes freies Benehmen ihre 
innerliche Durchbildung bekundeten und in ihrer ganzen Erscheinung 
ein Abbild der Kraft und der Milde darstellten, jener vielgepriesenen 
besonnenen Ruhe und Mannlieit (awępoauv7), zahozayadta), die den ge- 
sammten Menschen nicht ais eine vollendete Maschine, sondern ais den 
sichtbaren Ausdruck der sich selbst vollendendcn Freiheit erscheinen 
liesseni).

Die Alten waren sich der Dichotomic oder Getheiltheit des menscli- 
lichen Organismus in zwei ITalften wohl bewusst; daher ilinen die 
hieraus sieli ergebende Forderung der Vcrmittlung einer solchen Trcn- 
nung im menschlichen Wesen, oder auf unserm Gebiet die Frage, wie 
zwischen der korperlichen und geistigen Ausbildung der Jugend das 
Glcichgewicht herzustellen sei, mindcstens ebcnso bekannt und gclaufig 
ist ais uns Modernen, wie sich dies unter anderm schon ausserlich 
durch eine Unzahl sprachlicher Wendungen in ihren pbilosophisclien 
Schriften kundgibt, bald mit mehr bald mit weniger Bestimmtheit. Bei 
der unleugbaren tiefcn psychologischen Bedeutung solchcr sprachlichen 
Ausdriicke werden wir es demnach nicht gleichgiiltig iibersehen oder 
hóchstens ais rhetorisches Schmuckwerk liinnehmen wollen, wenn sich 
bei allen einscldagigen Schriftstellern, von Homer und der heroischen 
Zeit an bis auf Galen und Lucian fiir ein formliches und erkanntes 
Bediirfniss einer derartigen Ausdrucksweise die unzweideutigsten Belege 
vorfinden. Um das Mass nicht zu iiberschreiten, wollen wir hier nur 

§ 16) ais Reigenfuhrerin (itpoijYOUjiśw]) unter den Tugenden, der mauuhaften Tapferkeit, 
der Besonnenheit und der Gerechtigkeit, der unscbeinbaren und schwer zu unterscheiden- 
den Wahrheit u. s. f. Haufig wird sie auch personiflcirt an wirkungsvollen Stellen der 
Reduer, wie bei Demosthenes in der Rede vom ICranze § 127, bei Aeschines am Ende 
der Rede gegen Ktesiphon: <o Fij xa't aHkie xat 'Aperi] zai Suyesię xa'i IlaiSeia, tJ Siayt- 
pu)<jxop.£v ra xala xou ra atsypa . rk.

*) Piat, de rep. II, p. 376 E: rtę oJv 7] itatBeia; 7] p.sv ezl yupoaGrizr], 7j 5’
ein p.GuGix7) xrk. III, p. 404 E: xara p.ev ev tpuyątę aco(ppo3uv7]v,
xara 3s 'p|iva<5Ttx7jv aujp.aaiv DyteiaM xrX. Cliarondas bei Diodor XII, 13: tgu 
|i£v atrlay óuoXyjT.-£Qv, rod 3s zakuk zrp ix “<dv Ypapp.aru)v <5’.>7X£tp.ev7jv
irai£eiav. Vgl. Aristot. rhet. I, 5, 11 ; 14, 71; Bbćkh de metris Piud. III, 7. I, 1 ; 
Philipp de pentathlo sive quinquertio, Berol. 1827, p. 1 sqq.
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daran erinnern, dass bereits Homer den Erzieher des Achilleus, den 
Plionix, die Tiichtigkeit des Manncs bestimmen lasst durch seineWirk- 
samkeit nach Aussen inWort und That (II. IX, 443: pÓ0o>v ts p^rrp’ 

'Kp^znijpa te Ipyu)v, ein oft citirter Vers, vgl. Aristot. Polit, VII, 3; 
Strab. IX, p. 659; Cic. dc orat. III, 15, 57), also durch musische oder 
geistige Bildung und durch Tapferkeit, durch Schonheit und Treff- 
lichkeit des Geistes und des Korpers, wie sich diese Eigenschaften ge- 
rade im Achilleus, das ist im vollendeten Griechen auf das vollkom- 
menste vereinigten. So finden wir schon im heroischen Zeitalter in ihren 
einfachen Grundziigen die beiden Hauptstucke der hellenischen Er
ziehung, die gymnastische und die musische Ausbildung'). Auch Theo- 
krit lasst Idyll. XXIV, 103 ff. in einer Scliilderung der -Geburt, Er
ziehung und Ausbildung des jungen Herakles diesem die bewahrtesten 
Lehrer in Gymnastik und Musik zu Theil werden. Ebenso werden 
dann bei Platon Musik und Gymnastik ais der Inbegriff der ganzen 
bildenden Erziehung vorgefiihrt, und zwar die Musik in Bezug auf die 
Seele, die Gymnastik aber in Bezug auf den Leib1 2). Und um dieser 
engen und innigen Verbindung willen wird die Gymnastik auch eine 
Schwester der einfachen Musik genannt, welcher deshalb auch selbst 
Einfachheit und Anstand gezieme3). Und so ist es in spaterer Zeit 
dem praktischen Galen, wenn er fiir die Uebungen einzelncr Korper- 
theile alles Uebermass ernstlich untersagt und rerpbnt, hiebei immer 
wieder in Ilinsicht auf den Gesammtmenschen um das oupp.ćTpoy zu 
thun, um das Angemessene im Verhaltniss zum Ganzen, und jene Ueb
ungen sind dem erfahrenen Mann die willkommensten, die Geist und 
Korper zugleich beschaftigen und diesem zur Ermiidung, jenem zur 
Erholung dienen4). Bei Lucian aber erklart Solon dem Skytlien Ana- 
charsis umstandlich den harmonischen Bildungsgang der griechischen 
Knaben und wic nach demselben die erste und meiste Sorgfalt auf 
eine ttichtige kbrperliche und, sobald die Korper erstarkt waren, auf 
ernste geistige Ausbildung verwendet wiirde5).

1) Vgl. Krause, Gesch. d. Erz. S. 46 ff.
2) Piat. Crit. p. 50, D; de rep. II, p. 376, E; III, p. 403, C. D.: VII, 

p. 521, D, E.
3) Piat, de rep. III, p. 404:, B ; p. 412, A.
4) Cf. Galen. uspł rou Sta p. acp. yupyaa. c. 1, ed. Kuhn, Med. Graec. opp. V, 

p. 899: tpijpl yap, apiara psv dicdyruiY yupydata eivat ra pj poyoy ro stupa 8taicoveiv,
xat rqv tpuyrjy repitety 3uvapeva. Ibid. c. 3, p. 906: ttqv yap dpsrptay syto Ttayra/ou 

tpeytu, xai rtdaay zfyytp daxsiv cp>]p». yprjyai ró aupperpoy, xai et ti perpou arepeirai, rour 
oux elvai xakóy. ouxouy ouSe Spopouę rrcatYio xrX.

5) Wir fiiliren diesen wichtigen Schriftsteller, der wie kein anderer aus den Zeiten 
des vollig entarteten griechischen Lebens im Rómerreiche fiir eine yollendete geistige
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Da wir das eigentliche Wesen des Staates in die Burger setzen, 
bcmerkt er, so sinnen wir am meisten und hauptsachlich darauf, wie 
die Burger edel im Gemiith und stark am Korper werden 
móchten; denn so werden sie im biirgerlichen Zusammenlebcn sich gut 
berathen in Friedenszeit, und werden im Kriege die Vaterstadt retten 
und Freiheit und Woblstand beschiitzen. Ilire erste Erziehung uber- 
lassen wir den Miittern, Warterinnen und Padagogen, um sie durch 
Erziehungsmittel, wie sic der Freigcborenen wiirdig sind, heranzubilden. 
Sind sie aber zur Einsicht des Schonen und Guten gelangt und die 
Kcime des Ehrgefiihles und der Sittsamkeit, der Scheu und der Be- 
gierde nach edlen und grossen Dingen in ihnen aufgegangen, nach- 
dem erst ilire Korper fester geworden und in Kraft und Gedrungen- 
heit den Anstrengungen gewachsen scheinen, dann ist der Zeitpunkt 
gekommen, wo wir ihren Unterricht ubernelimen und anderweitige 
Beschaftigungen und Uebungen des Geistes ihnen zuweisen, wahrend 
wir auch ihre Korper an die Anstrengungen gewohnen. Denn es ge- 
ntigt nach unserer Uebcrzcugung nicht, Jeden dem Leib und der 
Seele nach so zu lassen, wie ihn die Natur geschaffen, sondern wir 
bediirfen fiir Jeden der Bildung und des Unterrichts, damit das von 
Natur glucklich Geschaffene noch weit besser, die schlechten Anlagen 
aber veredelt werden. Und darin sind uns die Landleute ein Muster,

lind leibliche Durchbildung begeistert war, hier und anderswo um so uubedenklieher au, 
ais uns aus ihm trotz allem Carikiren, wie man sich leicht iiberzeugen kann, gerade ein 
fester Punkt entgegen leuchtet, ein Grundton, der bei ihm allcs Andern beherrscht, nam
lich die Werthschatzung der durch Erziehung und Unterricht gewonnenen Bildung, der 
altgriechischen zalozdyaSia, von weleher der Mann mit vielen andern seiner Zeit allein 
Rettung erwartete aus verkommenen Zustanden. Wenn er sich in dieser Hoffnung 
tauschte und wenn sein Bildungsideal durch die auch damals weitgahuende Kluft zwi
schen Wissen und Handeln rettuugslos untergehen niusste vor dem flammenden Gestirn 
einer Religion, die im Gegensatze zu allen Gewohnheiten des bisherigen Lebens schon 
durch ihre Predigt an die Armen und Unterdruckten die ganze Gesellschaft umgestaltete 
und unter dem Panier der Freiheit und I.iebe unaufhaltsam ihren Eroberungszug durch 
die alten Culturlander fortsetzte, wer mochte in einer Periode solch beispielloser Um- 
walzung einem Mannę, der aus niedri|en und halbbarbarischeu Yerhaltnissen zu so viel- 
seitiger Bildung und feiner Beredtsamkeit sich emporarbeitete, diese Tauschung iiber die 
Moglichkeit e i n e r Wi e d er be r s t e 11 u ng der alten g ri ech i schen Erzi ehung 
so arg yeriibeln, dass er ihm auch vom padagogischen Standpunkt alle Autoritat in 
Sachen der Gymnastik und der Erziehung abzusprechen geneigt ware, wie solches ge- 
schehen von M. de Pauw, Recherches philosophiąues sur les Grecs I, p. 149, und bezieh- 
ungsweise auch von Bw-yfc, Hall. Jahrb. 1841, No. 91, S. 370. Lucian’s Schrift iiber die 
Gymnastik ist ja nicht eine Darstellung der Solonischen Erziehung, sondern ein freier 
padagogischer Entwurf mit Beziehung auf entsprechende Bestimmungen Solon’s, wie dies 
Fr. Cramer Gesch. der Erziehung I, S. 332 richtig erkannt hat. 
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welche die Pflanzen, so lange sie klein und żart sind, schiitzen und 
umziiunen, auf dass sie nicht von den Winden yerletzt werden; ist 
der Schossling aber erstarkt, dann schneiden sie die iiberfliissigen Aus- 
wuclise ab und machen den Baum fruchtbarer, indem sie ihn den 
Winden zum Bewegen und Schiitteln preisgeben.

Wenn der weise Gesetzgeber uberhaupt, nach einer Bemerkung 
des Aristoteles f), auf einer bereits gegebenen Basis sein Gebaude er- 
richten soli, so diirfen wir Yoraussetzen, dass auch Solon in seinen 
piidagogischen Bestimmungen, von denen, wie wir spater schen werden, 
einige sich erhalten haben, mit uberkoinmenen Faktoren gereclinet liabe 
und dass die beiden Hąuptbestandtheile einer Yolksthumlichen Padagogik, 
grammatischc und musische oder geistige und gymnastische oder 
kbrperliche Unterweisung der Kinder in ihrcn vorbildenden Elementen 
jedenfalls zu sciner Zeit langst in Geltung waren. Ihre harmonisehe 
Vermittlung scheint indessen gerade Solon in gewissen Prohibitiymass- 
regeln seiner Gesetzgebung angebahnt zu haben, wonach in Athen 
allerdings weder einseitig im dorischen Sinne die Gymnastik noch 
auch eine einseitige litterarische Bildung cultivirt wurde, sondern in 
massYoller und durch einen musikalischen Cursus geregeltcr Sittcn- 
zucht manniglieh auch denjenigen Grad kórperlicher Tiichtigkeit zu er- 
reichen strebte, der „die jugendlichen Jahre zum Ebenmass, zu regem 
Muth und Stiller Besonnenheit, das Mannesalter zu jeder Praxis, zum 
Kriegesdienst und zum verstandigen Genuss eines behaglichen Lebens, 
zuletzt den Greis zur heitern Ansdauer in der Gegenwart befiihigte 
und vor Stumpfsinn bewahrte“ (Bernh. Griech. Litt. I, S. 79).

Vergleicht man endlich mit solchen Ausspriichen auch die man- 
nigfachen Wendungen und Wortverbindungen, dereń eine Halfte bald 
auf kofperliche bald auf geistige Exercitien, bald auf beiderlei zu- 
gleich sich bezieht* 2), so leuchtet ein, dass hiebei nicht an synonymen 

b Polit, VII, 12: dvccp«xiov totvuv śz r<uv eipł]pevo>v, ra |iev óttap^ew, za 8s itapa- 
azeuaaat tov vopo9śr>;v.

2) Z. B. aaze'v zal SiSaazew (Plutarcli. Cat. 21), aazeiv zal powtkwew (Plut. Alex. 71), 
pAsrdv zal (Plut. Aemil. Paul. 6), uttó itaiSorpi^rj apadtu TOiratSeupAoj zai
7]azł)za)C (Piat. Lach. p. 184, E), oder auch Specialbezeichnungen mit allgemeinen ge- 
mischt, wie itatSeurai zal SiSdaza/.ot (Polyb. XXXI, 17), htiaratai zal WaazaAot (Plut. 
Aemil. Paul. 6), SiSaozalot zal -naiSayiwpi (Plut. Philopoem. 4), rpotpeię zal raaiSayaiyol 
zai SiSaazakot (Plut. Alex. 5), rpacptjvai eAeu^eplwę ev ■ppap.p.aat zal rapl itaXaiarpav (Plut. 
Euinen. 1), yupwdata zal SiSaazaAeia (Piat, de legg. VI, p. 764, C; VII, p. 804, C), ev 
iayupoię pa&rjpaaw rj ev yupMaaioij (Piat, de rep. VII, p. 535, B), StSaazalela zai ttakai- 
orpaę (Aeschiu. adv. Timarch. § 10), zal eij ra StSaazaleia zai eię raj -iraZaiarpaę (Tlieo- 
phrast. Charact. 7, ed. Firm. Did. p. 6), eię iraXaiarpav i] Yupvaaiov (Dio Chrysost. or. 
XXXI, p. 398 ed. Dind. p. 651 R.
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Gebrauch oder an eine rlietorische Erweiterung zu denken sei, wie 
wenn in den letzten der eben angefiihrten Beispiele die beiden Orte 
bezeiclinet werden, an denen die griechischen Jiinglinge hauptsachlich 
ihre Tage zubrachten. Denn die ótSaazalsia sind Scbulen im modernen 
Sinn, ein Gymnasium aber war fiir die hellenische Jugend das, was 
fiir den Mann die Agora war, woliin man ging, wenn man nicht anderswo 
beschaftigt war. Anders verhalt es sieli dagegen mit der ebenfalls baufigen 
Verbindung von rpocpij (Erniihrung) und itatSefa (Erziehung), insofern 
jenes auf die erste Pflege und die hausliche Erziehung des Knaben 
durch die Amme und unter der Aufsicht der Mutter geht, also auf 
die erzieherische Thatigkeit, die bei der Entwickelung eines jeden 
Menschen in Anwendung kbmmt, dieses dagegen auf die ernstere oder 
mit seinem Austritt aus dem kindlichen Alter eintretende bffentliche 
Erziehung ’).

Wenn iibrigens neuere Forscher und Schriftsteller ais Gegen- 
stande des schulmassigen Jugendunterrichts bei den Hellenen einfach 
dreierlei Erziehungs- und Unterrichtsgegenstiinde: Grammatik, Musik 
und Gymnastik ais ipcuzMo; ■rcatSsta oder allgemeine Bildung des 
griechischen Jiinglings hinstcllen, wie K. Fr. Hermann, Gr. Privatalt. 
S. 175, und Andere gethan, so muss man sich buten, hierin etwa eine 
urspriinglich vorhandenc oder bestimmt abgegrenzte Dreitheilung des 
Unterrichtsstoffes anerkennen zu wollen, indem nach unserer obigen 
Auseinandersetzung die Grammatik (fpap. poraź?)) eben nur ais Theil 
der musischen Bildung (pooatzrj), das ist der gesammten geistigen 
Ausbildung anzusehen ist. Es ist demnaćh fiir unsere Auffassung und 
Eintheilung des gesammten Stoffes nicht unerheblich, wenn bei 
Platon Grammatik und Kithar mit der Palastra verbunden und ais 
Gegcnstand des Jugendunterrichts uberhaupt genannt werden 1 2), oder 
wenn auch bei Aristotcles (Polit. VIII, 2, 2) dieselben drei Gegen- 
stande vereinigt erwahnt werden, denen dann noch die Zeichenkunst 
(ypacpizT)) zugesellt wird3). Denn die Musik stand bei den Griechen, 

1) Vgl. ~Wyttenbach Aniinadv. in Plut. opp. mor. I, p. 32. K. Fr. Hermann, Griech. 
Privatalterth. S. 161 und im Naclitrag zu W. A. Becker's Charikles, Excurs zur 1. Scene, 
S. 2. Dazu besonders Stellen wie Piat. Crit. p. 50, D; de rep. IV extr. Menez. p. 237, 
Ii ; Alcib. I, p. 122; vgl. Stallbaum zu Piat, Crit. p. 50, D.

2) Vgl. de rep. IX, 591, C. D; Protagor. c. 15, p. 325, E: emp.eXeia&at euzoajiiac 
T<uv Ttai3ujv rj •|,pap.p.drwv te xai ztOapiaeiuę. Alcib. I, p. 106, E: ypappara xai 
z$apiCetv zal -alaisw.

3) Darnach wiirdige man auch Xenopli. de rep. Laced. II, 1. Vgl. ferner Bernhardy 
Gr. Literaturgesch. I, 73; Einleitung zur Wissensch. Syntaz der grięch. Sprache S. 4 f.; 
van der Bach, De institut. yeterum graec. scholast. Bonnae 1841, p. 5.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpaliistra). 14
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wie wir dies spater erbrtern wollen, aufs innigste mit der Grammatik 
in Verbindung und galt ais Basis derselben, und beide wurden, was 
uns sclion vom Standpunkte praktischcr Padagogik interessirt, lange 
Zeit von einem und demselben Lehrer gelehrt. Andrerseits hangt die 
Musik ja auch mit der Gymnastik zusammen mittelst der Orchcstik >).

Aus dieser Zweitheilung also der Erziehung in eine Sorgfalt fiir 
gesunde leibliche und geistigc Entwickelung der Jugend durch den 
Unterricht in Gymnastik und Musik gingen jenes Ebenmass und jene 
Harmonie der Menschennatur hervor, in einem Resultate, wie es Ari- 
stophanes zusammengefasst hat in den Froschen* 2 3):

’) Cf. Piat, de legg. VII, p. 813, B.
2) V. 726 sqq.: irokir<uv ouę pA iapA euytMsTę zai a<u<ppovac, || av8pa{ ovta« zai

Sizaiouę zai zaZoóc re zaya&ouę, || zai TpaęArac rtaZaiarpaię zai /opotę zai pouatz^ zA.
3) Pseudo-Plat. Menesen. p. 248, A.
*) Fr. Jacobs, Erziehung der Heli, zur Sittlichk. S. 17.
5) Vgl. Fr. Cramer, Gesch. der Erz. und des Unterr. im Alterth. I, S. 304; 

II. S. 106.

„So die Burger, die wir kennen, edel durch Geburt und Sinn, 
Manner, fcin, wohlwollend, redlich, elirenhaft, gerecht und gut, 
Gross gepHegt in Ringerschulen, Chorgesang und Musenkunst" etc.

Also Manner, die in sich selbst die wichtigsten Vorbedingungen zu 
einem gliicklichen Leben trugen und nicht von andern Menschen abhingen, 
so dass sie, wenn es diesen gut oder schlimm erging, gleichfalls ins 
Schwanken hatten gerathen miissen. Denn wer den goldenen Spruch 
„Nichts zu vieU (pug8sv ayav) recht beherzigt, der hat sich fur’s Leben auf 
das beste geriistet, der ist besonnen (owtpptoy), tapfer und klug, und wird 
er mit Giitern und mit Kindera gesegnet oder derselben yerlustig, so 
wird er die Wahrheit jenes Spruches besonders crwagen und weder in 
Ereude noch in Schmerz ein Uebermass zur Schau tragen, weil er sein 
fcstes Bewusstsein in sich trligt Und auf diese zwei Unterrichtsgegen- 
stande blieb auch, bei mancher Verschiedenheit imEinzelncn, die Erzieh
ung derHellenen beschriinkt, wcnigstens in den bessern Zeiten. „Was 
zur Bildung des Leibes diente, war unter der Gymnastik, was den Geist 
zu bilden geeignet war, unter der Musik begriffen. Das Eine sollte 
das Arnłcre erganzen, ja durchdringen, und aus der Vereinigung von 
beiden sollte die Gesinnung hervorgehn, die den Genuss des sinnlichen 
Lebens veredelt, um wurdiger Zweckc willen Muhseligkeiten iiber- 
nimmt, fiir Freiheit und Vaterland Gefahr und Tod verachtet, und 
Gliick undMusse auf eine freie und wiirdige Weise ertragt“ 4). Bliithe 
und Verfall ganzer Staaten aber waren abhangig von dem kraftigeren 
oder lassigeren Betrieb von Musik und Gymnastik5). Wie sehr nun auch 
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in spiiterer Zeit, wie wir bei der Betrachtung der Palastra sehen wer
den, die bciderseitigen Anstalten fiir die Ilauptfacher des Unterrichts 
sich beruhren und der Unterschied zwischen dem Gymnasium und 
der Palastra yerdunkelt wird, so muss man sich iinmerhin buten, we- 
nigstens fiir die Auffassung des griechischen Lebens, diesen Unter
schied ganz verwischen und aufheben zu wollen.

Ebenso galt naturlich auch die Erziehungs bed iirftigkeit 
des Menschen in doppelter Hinsicht den Griechen ais ausgemacht. 
Ihre grossten Denker sprechen es wiederholt aus, wic dasjenige nicht 
binreiche, was die Natur zum Menschen schafft, sondern dass der 
Mensch nur wirklich Mensch sei, wenn er hiezu erst menschlich ge- 
bildet worden ist. So soli Pythagoras gesagt haben: Das Gerechteste 
ist, zu opfern, das Weiseste die Zahl, das Schbnste die Harmonie, 
das Starkste die Einsicht, das Beste die Gliickseligkeit, das Wahrste, 
dass die Menschen von Natur schlecht sind. Und wahrend er Achtung 
des Alters und Nliissigkeit ais Haupteigenschaften der Jugend bezeich- 
nete, bob er ganz besonders die Nothwendigkeit hcrvor, die geistige 
Bildung nicht zu vernachlassigen, denn durch diese unterscheide sich 
der Mensch vom Thiere, der Freie vom Sklaven, der Philosoph vom 
Handwerker, der Grieche vom Barbaren (Jamblich. 18, 83: 8, 36). 
Nach Aristoteles beruht die vollkommenste Tugend zugleich auf voll- 
kommcner Einsicht, und diese wird uns im Staate zuerst durch Er
ziehung und Unterricht zu Theil; denn die Gesetzgeber gewohnen im 
Staate an gutc Sitten und bessern dadurch die Burger, sowie sie auch 
durch Belehrung verstandige Einsicht fordem (Aristot. Eth. Nicom. 
II, 1, ff.). Inwiefern etwa die Auffassung eines Seneka, der den 
Menschen uberhaupt tiefer, schwacher und gebrechlichcr darstellt ais 
es gewohnlich geschah, der antiken Zeit nahe steht, kann keinem 
Zweifel unterliegen. Kein lebendes Wesen ist storrischer, meint Se
neka, keines will mit mehr Kunst behandelt sein, ais der Mensch. 
Auch starkę und von Natur kraftige Gemiither seien z. B. zum Zorne 
gereizt, so lange sie nicht durch Bildung gemildert wurden, und 
eine friihe Veredlung derselben sei daher um so nothwendiger, weil 
sonst ihre natiirliche Kraftigkeit und Anlage zur Tapferkeit in unbe- 
sonnene Verwegenheit ausarte,). Ueberhaupt empfehlen die Alten 
ganz besonders die Beachtung, Bildung und Yeredlung des flupor, der

1) Seueca de ciem. I, 5, 7: de ira I, 1, 2; iiber den Einfluss der Lehre roni sun- 
digeu Zustande des Menschen in der damaligen Zeit vgl. Schlosser, Universalhistorische 
Uebersicbt der Gesch. III. 2. p. 3.

14*
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edlen Zornmiithigkeit im Menschen'), und finden darin eine Ilauptauf- 
gabe, aber auch eine der grossten Schwierigkeiten der Erziehung, 
denn dieser bildet eine nothwendige Eigenschaft des Mannes,
und soli nur vcredelt, nicht aber gebrochen werden* 2). Jeder muss 
bei einem hohen Grade von Sanftmuth zugleich sehr viel Muth und 
Erregbarkeit besitzen. Denn wenn es mit den Untugenden Anderer 
so weit gekommen ist, dass sie iiusserst schwer oder gar nicht mehr 
zu heilen sind, so kann man ilmen nur dadurch entgehen, dass man 
sie bekampft, ihre Angriffe zuriiekweist, und sie besiegt und bestraft 
ohne Unterlass. Dies vermag aber keinc Secie ohne solch edlen und 
tapfern Sinn3). Vollends der Knabe ist, nach Platon, unter allen 
Thieren am schwierigsten zu leiten und zu beherrschen; welcher merk- 
wiirdige Ausspruch deutlich genug von der Erziehungskunst verlangt, 
dass sie jenen Trotz, jenes Widerstrebende und Sprbde in der Natur 
des Knaben, nicht gewaltsam breche, sondern durch weise Lenkung 
mildere und, wenn auch mit grossen Schwierigkeiten, ins rechte Ge- 
leis bringe4). An einer andern Stelle wird ebenso eindringlich die 
geringe Zahl der kostbaren und tiichtigen und die grosse der sclilech- 
ten und nichtswurdigen Naturen hervorgehoben (Piat. Lach. p. 197, B). 
Denn das menschliche Gemiith ist von Natur widerspenstig und zum 
Verbotenen und Gefahrlichen strebend (Seneca de ciem. I, 24, 2). 
Alle andern Giiter des Lebens treten deshalb zuriick, wenn es sich 
von der Werthschatzung einer guten Erziehung handelt5). Das Be- 
diirfniss derselben galt also fiir ein unabweisbares; und nach Ansichten 

t) d. i. all der verschiedenen Muthe, wie sie unsere Sprache in ihrcm unvergleich- 
lichen Rejehthum auch an psychologischen Ausdriicken ais Freimuth, Hochmuth, Schwer- 
muth, Sanftmuth, Missmuth, Langmuth, Unmuth, Wehmuth, Anmuth, Demuth zerlegt 
und unterscheidet. Vgl. das Sprichwort eo^aroy 'pjpaazec, Paroemiogr. gr. II,
p. 117. 459.

2) Piat, de legg. V, p. 731 B: ^upoet3iq pev o-q /pi] itdvxa av3pa elvat, 
7tpdov Se óę o,Tt pakisra.

3) aveu ^upou yewalou, ibid. C; cf. de rep. IX, p. 572, A: (osau-tw; Se zal ró 
^upoetSeę icpawaę zal rtaty etę ópydę ek(kóv zrk.

4) Piat, de legg. VII, p. 808, D: aveu 7coipievoę Se oure upojSara out akko ouSey 
|3tojTE0v, ouSe Sr] icatSac aveu tivwv itatSaYaryioy ouSe Soukouę aveu Searcoroiy. ó Se

ęiatę '7iavTu>v d^pitoy earl SuspeTaystpisTÓraroy- osep yap paktsra e^ei rajpjy 
tou <ppovetv płjTcu) zanjprupeyyjy, e~t|3oukov zal Spipu zal u Pp.tar ó r arov Epiccy 
'pperai. Sio St] rcokkotę auro oioy yakwo\ tig». Set Seapeuety zrk. De rep. IV, p. 441, B: 
zal yap ey rotę -natStotę rouró y av rię *3ot, ort $upou pey eu&uę yeyópeya pea~a 
sari, ko-papoo 8’ eytot pey epotye Sozouaty ouSercore perakap[3dveiv, ot Se Ttokkol ótpe 
norę.

5) Pseudo-Plutarch. de pueror. cducat. c. 8; Isocrat. ad Demonie. § 12 sqq.
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iiber diesen Gegenstand, ■wie etwa bei Gibbon *),  die Macht der Er
ziehung sei selten von grosser Wirksamkeit, ausser in jenen gliick- 
lichcn Verhaltnissen, wo sie bcinahe uberflussig sei, haben wir uns in 
der bessern Zeit des klassischen Alterthums vergebens umgesehen; es 
sei denn, dass man gewisse Ausspriiche gewaltsam aus ihrcm Zusam- 
menhang nehmen und hieher ziehen wollte. Einem Urtheil gleich dem 
des Aurelius Victor im Leben des Didius Julianus 1 2), dass die Erfahrung 
hinlanglicb beweise, wie zur Bandigung der groberen Natur, wenn nicht 
Geistesanlagen mitwirken, die Erziehung nicht ausreiclie, stellen wir so- 
fort die bekannte und wiederholte Auseinandersetzung bei Platon 3) gegen- 
iiber, wie es wahr sei und allenthalben in der Natur sich beobachten 
lasse, an Pflanzen wie an Thieren, dass die beste Begabung bei einer 
ihr fremdartigen Pflcge śchlechter wegkomme ais die geringe, und 
ebenso dass die bestbegabtcn Scelen, wenn ilinen eine sclilechte Er
ziehung zu Theil wird, ausnchmend schlccht werden miissen, indem 
die grossen Vergehen und die unvermischtc Schlechtigkeit gerade aus 
einer iibersprudelnden Begabung, die aber durch die Art ihrer Pflege 
zu Grunde ging, erwachsen u. s. w. Leicht zu missdeuten waren in 
ahnlicher Weise die trefflichen Worte des Dicliters Theognis:

1) The History of the decl. and fali of the Rom. Empire, Leips. 1829, vol. I, 
p. 117: But the power of instruction is seldom of much efflcacy, except in those happy 
dispositions where it is almost superfluous. Diese melancholische Bemerkung ist ge- 
macht mit Riicksicht auf die Sorgfalt, womit ein Commodus erzogen worden war.

2) Sext. Aurel. Vict. de Caesarib. c. 19 : satis compertum cohibendae cupidini, 
ingeniuni ni iuvet, eruditionem imbecillem esse.

3) De rep. VI, p. 491, D sqq. de legg. VI, p. 766, A.
4) Cf. Theogn. ap. Bergk Poet. lyric. graec. p. 407, v. 429—438. Vgl. die Worte

der Phadra bei Euripides Hippol. v. 379 sqq.
Das Rechte kennen wir und wissen’s, doch es fehlt
An Eifer im Vollzug, so dass der Schlaffhcit bald,

Leichter gezeugt und ernahrt ist ein Mensch, ais edle Gesinnung
In ihn gepflanzt: noch nie wurde von Einem erspaht,

Wie er zumWeisen denThorcn, zum Wackeren bilde den Schlechten. 
Hatte dem arztlichen Stand solches vcrlielien ein Gott,

Unheilbriitenden Sinn und Laster der Menschen zu heilen:
Viel und reichlicher Lohn wurde fiirwahr ihm zu Theil.

Liesse Verstand sich machen und dann einimpfen dcm Menschen, 
Stammte vom rechtlicben Mann nie ein verworfener Sohn,

Weil er vernunftigen Worten gehorchete; — aber mit Lehren 
Wirst du den Schuft niemals bildcn zum rechtlichen Mann.4)
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Indessen, wenn der weise Gnomiker anderswo wiederum eindring- 
lich ermahnt, nur mit Guten zu verkehren und von erprobten Mannern 
zu lernen und durch ihren Umgang scinen Geist zu bilden, „denn von 
den Trefflichen wirst du das Treffliche lernen; in schleclitem Umgang 
geht auch derSinn, den du besitzest, zu Grund 1)“, so lasst sich wohl 

' erkennen, wie jener schroffe Spruch gemeint ist, dass es namlich nicht 
etwa schon genug sei, Lehren der Zucht und der Ermahnung zu 
geben, sondern dass vor allen Dingen die Liebe zur Tugend dem In- 
nersten tief eingepriigt werden muss; dass uberhaupt die Erziehung 
nicht eine aussere, sondern vielmehr eine innere sein miisse und dass 
also der Mensch weniger durch Worte und Lehren, ais dtfrch Tliat 
und Beispiel gebessert werden konne* i) 2 3). Gerade in diesem Sinn soli 
Pythagoras bei der Wabi seiner Schiller vorzuglich darauf geselien 
haben, ob die jungen Leute frei von Eitelkeit waren oder nicht; denn 
ohne Seelenreinigung, d. i. ohne Bcscheidenheit und Entfernung der 
Anmassung, werde die Jugend durch Unterricht nur verdorben, nicht 
aber gebessert 3). So gilt auch dem Platon ais ausgemacht, dass die 
recht Erzogenen gewohnlich gut werden, und dass daher die Erzieh
ung durchaus nicht gering geschiitzt werden diirfe, insofern sie unter 
den Vorzugen, welche die trefflichsten Menschen besitzen, der erste ist 
und von der Art, dass jeder Mensch, wenn er einmal sinkt, sein gan- 
zes Leben hindurch aus allen Kraften dahin streben muss, den Fehler 
wieder gut zu machen. Ebenso ist es nach der Ueberzeugung des 

Bald eiuer andern all der Schmeichelluste
Nachstelit das Gute.

Oder die bekannten Verse des Iloraz, Epp. I, 10, 24: 
Naturam furca expellas, tamen usąue recurret 
et, mała perrumpet furtini fastidia victrix, 

yerglichen mit einer Sentenz JuyenaFs, Sat. XIII, 239: 
ad mores natura recurrit 

damnatos, fixa et mutari nescia, 
und Sat. X, 302 są.: tribuat natura benigna

larga nianu — quid enim puero conferre potest plus 
custode et cura natura potentior omni? — 
non licet esse yiris etc.

oder das yielberufene Nitimur in yetitum semper cupimusąue negata (Ovid. Am. III, 
4, 17), und Video meliora proboąue, deteriora seąuor. Das Sinnen und Trachten des 
Menschen ist bose von Jugend auf, Genes. VIII. 21, u. dgl.

i) Gf. ibid. p. 383, v. 35 są.
'EałAwy pev fap ait’ eotlla pafląaeai • ■ąy Se zazotaty 
aup.[iiapg{, aitoleic zai róv eóyra vóov.

8) Vgl. Fr. Cramer, II, S. 89.
3) Nach Porphyr. §§ 13. 14; Jamblich. c. 17.
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Aristoteles unmoglich, dass einem niedrigcn und banausischen Sinne 
mannliche Tiichtigkeit innewohne und dass der Ungebildete (arcatSeo-o;) 
ein guter Staatsbiirger zu sein vermoge ’). Daher erwahnt unter an- 
dern schlimmen Zeichen der Zeit und des hereinbreclienden Yerfalls 
Aristophanes wiederholt ganz besonders den gefahrlichen und verderb- 
lichen Zug einer entarteten Volksherrschaft, die wichtigsten Staatsam- 
ter und Auszeichnungen unwissenden Menschen zu ertbeilen, die nie- 
mals unter der strengen Zucht des Padotriben herangebildet worden 
waren 1 2).

1) Cf. Piat, de legg. I, p. 644, B; Aristot. Polit. VII. 8.
2) Aristoph. Equ. 1235 sqq.
3} Vgl. Fr. Cramer, II, S. 155; P. ran Limburg Bruuwer, Histoire de la civilisa- 

tion morale et religieuse des Grecs, tome III, p. 24 sq. vergliehen mit Fr. Jacobs, Verm. 
Scbr. III, S. 56 ff.

4) Inst. or. li, 19 extr. Nihil ars sine materia: materiae etiam sine arte pretium 
est. Ars summa, materia optima melior.

5) Cf. Stobaei Serm. LVIII, p. 378; statt viele weitere Beispiele rorzufuhren , ver-

Erst in der Zeit des Verfalls dagegen, ais die Sophistik und die 
Skepsis alles nach und nach unterwuhlte, das Forschen nach der Wahr
heit fiir nichtig erklarte und durch aussere Scheinbildung den Mangel 
an Einsicht und Grtindlichkeit verdeckend die Jugend systematisch 
corrumpirte, erst dann konnte freilich auch der Satz aufgeworfen wer
den , dass durch Erziehung und Unterricht eigentlich 
n i c h t s R e e 11 e s e r w o r b e n w e r d e3).

Ohne Naturanlage vermag die Kunst nichts, wohl aber jene oft 
viel ohne diese, ani besten wirken aber bcide harmonisch 
zusammen. Dieser Satz eines crfahrenen, in Praxis und Tlieorie 
wohlgeschulten romischen Erziehers, des Quintilian, scheint uns darum 
allein das Richtige biindig auszusprechen 4). So wird das schwierige 
Gescbiift der Erziehung umstandlicher bezeichnet in einem bei Sto- 
baios erlialtenen Brucbstuck eines Dichters Simylos in folgender Weise:

Fiir Keinen ist Naturbegabung ohne Kunst 
Allein geniigend zu des Geists Bethatigung, 
Noch reicht die Kunst liin ohne angebornen Schick. 
Und sind gleichmassig sich die beiden zugesellt, 
Dann kommen erst noch all die Mittel in Betracht: 
Zeit, Neigung, Uebung, schickliche Gelegenheit 
Und Urtheil, um das Wort zu fassen rasch und scharf. 
Wenn aber Einem Eins hievon gerade fehlt, 
Dess Schritte reichen nicht ans vorgesteckte Ziel5).
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Die Ueberzeugung der Denkenden ging demzufolge allerdings dahin, 
% dass die Erziehung des Menschen „mit liebevoll anerkennender und 

naturgemass pflegender, aber unerbittlich strenger und schweigsam 
folgerichtiger Diatetik und mit der form- und massschaftenden vom 
wahren echten Kinderspiel allmalig sich herausentwickelnden Gymna
stik ais mit ihrer ersten grundlegenden und fortwahrend bcgleitenden 
That“ zu beginnen habe *).  Nicht ais ob die Alten, in dieser Erkennt- 
niss von der Erziehungsbedurftigkeit der menschlichen Natur, nicht auch 
die Bedeutung der ungesclmlten natiirlichen Anlage oder der blossen 
Natur, jener so seltenen und hóchsten Begabung, die wir ais Genie 
bezeichnen, erkannt und gewiirdigt hatten; vielmehr lasst noch ein 
Schriftsteller aus der spateren Zeit, Lukianos in einem seiner Todtenge- 
spriiche, den beriihmten Feldherrn der Karthager sich riihmen, dass 
er ohne die Erbschaft eines Thrones und ohne einen Aristoteles zum 
Lehrer gehabt zu haben, die rauflustigsten Volker bczwungen habe, also 
jedenfalls iiber dem makedonischen Alexander stehen miisse, da er 
solches Alles aus sich selbst geleistet habe* 1 2). Auch erwiesen die 
Alten fast durchgehends, wie wir spater sehen werden, jeder mensch
lichen Eigenart, die vielleicht bloss aus sich selber geschbpft hatte, 
Achtung genug, sobald dieselbe innerlich wahr und in einer gewissen 
weisen Selbstbeschrankung erscliien. Im Grossen und Ganzen fehlte 
es ihnen allerdings an einer modernen und liaufig iibertriebenen Werth- 
schatzung der Genialitat, so dass wir wohl von vornherein schliessen 
diirften, auch wenn unsęre Quellen dies nicht ausdriicldich bezeugten, 

.dass im griechischen und romischen Alterthum eine Auffassung der 
Entwickelung des menschlichen Geistes, wonach bloss der vortreff- 
liche Keim zu wecken, alles Weiterc jedoch der freien Selbstthatigkeit 
zu iiberlassen ware, also eine Erziehung nach der sogen. dynamisehen 
Methode, einfach unmoglich war.

weisen wir auf die von Wyttenbach in Animadv. ad Plutarch. opp. mor. I, p. 37 ge- 
sammelten.

1) Jager a. a. O. S. 189, I. Auli. Ob jedoch die helienische und romische .Erzieh
ung geradeso, wie man es auch fiir die heutige wieder rerlangt hat, immer mit der 
Gymnastik oder ob sie mit dem Musischen (mit Grammatik und Musik) begonnen habe, 
das ist eine Frage,. auf die wir unten bei der Darsteliung des beziiglicheu Unterrichts 
zu sprechen kommen.

2) ["Hi ttj <pu<jst ypłjaapcyo?, cf. Ltician. Dial. mort. 12, 3.

Bei dieser Anerkennung der Erziehungsbedurftigkeit im 
Menschen hatten die Alten aber auch eine wirklichc und bil- 
dende, nicht bloss unterrichtende und lehrende Er
ziehung , gleich der modernen, in welcher nachgerade in einem lieb- 



207

gewonnenen Traum von Vielseitigkeit die ganze eigentliche und ur- 
spriingliclie Aufgabe z. B. unserer Gymnasien, die Jugend durch 
Unterricht und beim Unterricht zu erzichen, nicht lediglich auf 
Mittheilung des Wissens auszugehcn, also die Schiiler durcb Mitthei- 
lung der geistigen und sittlichen Giiter der Menschheit und insbeson- 
dere der Vergangenheit zu Menschen z u bil den, verkummert und 
verfluchtigt erscheint. Und doch unterschieden die Alten gar wohl 
zwischen einer solchcn Erziehung und einem blossen Unterrichten i), 
und sie forderten deshalb vor Allem von einer sittlich-bildenden Er
ziehung, dass sie „nebcn dem gebieterischen Gesetze die Idee des 
Schbnen und Grossen im Gemuthe aufstelle und belebe“1 2). Hiezu 
reicht aber der vollstandigste und griindlichste Unterricht nicht aus 
und uberhaupt keine Erziehung, die „statt die Krafte des Gemuthes 
frei und harmonisch zu entwickeln, nur die Herrschaft des Vcrstandes 
begriinden will, und zu diesem Zweckc sich in der Auffindung und 
Anwendung von Metjioden und mechanischen Mitteln erschopft“3). 
„Das strenge Gesetz schafft den brauchbaren Knecht, der sitt- 
liche Mensch aber soli der Freiheit Gebild sein“4). Und dem- 
gernass, im schonsten Einklang mit einer solchen, tief in der 
Eigenart der ganzen Nation begrundeten Anschauung von der Er
ziehung, ging alle hellenische Gesetzgebung auch iiberall von der Er
ziehung aus, von den Geboten der Ehrfurcht vor den Gottern, des 
Gehorsams gegen die Eltern, der Achtung und Scheu vor dem Alter. 
Die Gesetze standen in den alten Rcpubliken in einem weit innigeren 
Zusammenhang mit den Sitten ais heutzutage und lassen sich geradezu 
ais die Fortsetzung und Vollendung der Erziehung betrachten; die 
Alten selbst waren vollstandig dieser Ansicht, und Aristoteles tindet 
darum gerade in der Erziehung der Jugend das zuverlassigste Mittel 
zur Aufrechthaltung der staatlichen Ordnung und zur Verhiitung von 
Umwalzungen; denn wenn die Burger nicht von Jugend auf gewohnt 
sind, den Gesetzen zu gehorchen, so sind die besten Gesetze kraftlos 
und nichtig5). Was aber der Philosoph mit solchem Nachdruck aus- 

1) Cf. Piat. legg. p. 643, E; 644, C; Diogenes bei Dio Chrysost. or. XVI, p. 151; 
Maxim. Tyr. dissert. XXXVII, 2, 5, 7.

2) Jacobs Verm. Schr. III, S. 14.
3) Ebenda S. 15.
4) Ebenda S. 12.
5) Aristot. Polit. V, 7 sub fln: peyiato^ t<mv eip7jpev<uv izpoę to Stapatisw to; ttokt- 

teiac, 0’5 vuv okipupodai —to itaiSeueaftat itpóę ti; itokireiaę. 'Ocpekoę yap 
outley tu5v <B<pAtp.<utaT<uv vop.<i>v zal £uv3e5o£aapAii)V uko travT<av t<uv ttoXtTeoopevio'>, ei pij
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gesprochen, das wird ebenso, gleichsam ais allgemeine Ansicht, in ge- 
wissen volksthiimlichcn Ucberlieferungen, wie in den vielen Erzah- 

'lungen vom Verbote der Schulen und des Unterrichts ais Strafe fiir 
unterworfene Stadte und Stamme, bestatigt1).

eaowai e i & i a [x e v o i zai it e rt a 15 e □ u. o i rvj rto/.ircia zrX. Cf. Limburg Broutver 
Hist. de la cicilisation etc. III, p. 14.

t) Vgl. Ilerodot. I, 155; Dionys. Halic. Ant. Roin. VII, p. 424; Polyaen. Strat. VII, 
6, 4. ; Aelian. V. H. VII, 15 und an andern Stellen.

2) Vgl. die Belegstellen bei K. Fr. Hermann Griech. Privatalt. S. 169, Anmerkung 
9 und 10.

Beachtenswerth ist hiebei ferner, dass nicht nur in der Gesetz- 
gebung selbcr, wie z. B. in den Solonischen Bestimmungcn iiber den 
Schulbesuch, das Intcresse an der Sache und dieses Vertrauen aut die 
Wirksamkeit einer methodischen Erziehung sich ausspricht, sondern 
dass auch bei andern Gelegenheiten grosses Gewicht gclegt wird auf 
den vortheilhaften Einftuss, den eine gemeinschaftliche Er
ziehung und eine G e w 6 h n u n g durch Schulen auf die Jugend 
auszuiiben vennbgen. Ganz abgeschen namlich von dem Unterrichts- 
objekt der ersten Knabenjahre, erkannten die Alten recht gut, wie 
schon das blośse Zusammcnsein der Kinder in de"r Schule erziehcnd 
wirke, wie die Schule fiir den Knaben gleichsam ein Vorspiel sei sei- 
nes Eintritts in die Gesellschaft, und wie sie daher durch ihre Gesetze, 
durch ihre Ordnung in Raum und Zeit, durch das baldige Erwachen 
des Wetteifers, durch das Bewusstsein einem grossern Ganzen anzu- 
gehoren u. s. f. von dem grossten Vortheil sein miissc fiir die gesammte 
Erziehung des jungen Menschen. Dalicr eine Mengc von Ausspriichen in 
der alten Litteratur, die mehr oder weniger auf den Sinn jener Sentenz 
bei Skalcespeare (Hamlet III, 4), dass die Uebung fast das Geprage 
der Natur vcrandern konne, hinausgehen, also auf den gcraden Wider- 
spruch zu jenem S. 204 Anmcrk. angefiihrten Ausspruch eines morosen 
Satirikers. Auch kann man in dieser Hinsicht die griechische Erziehung 
der alteren Zeit und dann ganz besonders die Erziehung der alten 
Romer selbst geradezu ais eine Gewóhnung an die Tugenden und 
und Gebrauche der Altvordern bezcichnen. Aus dem Prinzip der Ge- 
wohnung durch Furcht, d. i. durch sittliche Scheu und Achtung vor 
dem Alter, vor der berechtigten Autoritiit und vor dem Herkommen, 
beruhten wesentlich die Mittcl der Erziehung* 2). Dieselbe Anscliauung 
gibt sich indessen auch schon ausserlich in der Sprache kund, denn 
wie im Dcutschen Sitte und Sittlichkeit, sind sich im Griechischen 

und tbo; yerwandte Begriffe, und ebenso unterschieden die Ró- 
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mer zwischen Gewbhnung oder Zucht und Erziehung, gegeniiber der 
natiirlichen und angehorenen Befahigung 9- Das romische Recht wurde 
sogar, wie bekannt, hauptsachlich durch Gewohnheit ausgebildet und 
nicht in der Schule, sondern mehr oder minder durch Uebung und 
im praktischen Leben gelernt und betrieben. Die wichtige Frage, ob 
der bffentliche oder der Pri vatunterrich t vorzuzichcn sei, be- 
spricht zwar in bundiger Weise unsers Wissens erst Aristoteles, der 
dem offentlichen denVorzug gibt, ohne dabei zu libersehen, dass auch 
manches fiir die Privaterziehung spreche* 2), und in spaterer Zeit aus- 
fiihrlich der Romer Quintilian in scinem bckannten Werke von der 
Erziehung zum Redner; allein auf den Kern der Sacho wird auch in 
Ausspriichen der Aeltcrcn viclfach eingegangeri, und mit Rucksicht 
auf die bereits hervorgehobene unvergleichliche Wirkung einer Unter - 
ordnung unter ein Ganzes und unter die gemeinsame Disciplin wird diese 
Frage entschieden zu Gunsten des offentlichen und gemeinschaftlichen 
Unterrichts, der Schule, beantwortet. Denn der Umgang mit andern 
gereicht den Menschen zur Belehrung in allen Stiicken3). Diesen vor- 
theilhaften Einfluss des Gemeingeistes, der Zusammengewohnung und 
der ersten Jugendfreundschaften hebt auch Aristoteles ausdriicklich 
hervor4). Ueber die Zusammengehórigkeit aber der Schiller einer 
guten Schule, wonacli diese selbst ein Abbild der Familie darstellt 
und alle in einem kameradschaftlichen und glcichsam verwandtschaft- 
lichen Verhaltniss (auyfśysia) zu einander stehen sollen, sind uns beim 
Stobaios5) die schbnen Worte erhalten: Handelt es sich um ein wei- 
ses und besonneneś Urtheil, so sind ja alle alteren Manner Vater und 
alle jiingeren mit einander verwandt (aupys^eis), sowie alle, die jemals 
geboren haben, Miitter sind. Denn besitzen die Kinder feinen Anstand und 
Sittsamkeit, so stehen sie alle-in einer und derselben Yerwandtschaft6)- 

1) Aristot. Etli. Nicom. I, 9; Ilorat. Sern>. I, 3, 34 sqq.: denique te ipsum || con- 
cute, num qua tibi ritiorum insererit olim || natura ant etiam consuetudo mała. 
Cic. pro Milone 25, 68: is qui ita natus eąt et ita consuevit.

2) Eth. Nicom. X, 9, 14, 15; v. Orelli in den Philol. Beitr. aps der Schweiz I, 
S. 75 f.

3) ź, 5’ óptXia •ndvr<uv Pporoiat pperat MaazaXoę, Euripid. Androrn. 683 sq.
4) Eth. Nicom. VIII, 12 extr.: Das Gemeinsame bildet ein festes Band. Tó 5e »'( 

a’jp|3iu)Teov dvSpt irpó? yu^atza, zat oX<u{ ęikip rrpós <p(Xov, ouSev erepov cpaivetai Ojwałfat
mu; Sizatov • ou yap rauró tpaiyetai no <p(X<u itpóę róv <p!Xov, ou8e irpós tóv ódvetov, zai 

róv eratpov. zai róv au[x<povnpqv.
5) Florileg. tom. III, p. 135, no. 28 (ed. Gaisford').
6) Vgl. auch die artige Anekdote bei Aelian, Var. flist. IV, 24, p. 295 ed. AuAn, 

von einer Knabenfreundschaft in der Palastra, und Aristoph. Nub. v. 1006: psri au>- 
tpptwot ńXiztu!rou, am Arm des bescheidenen Jugendfreundes.
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Aehnlich lasst der grosste Dichter der Neuzeit in seinem Drama Julius 
Casar (V. Akt, 5. Scene) nach verlorener Schlacht den Brutus wenige 
Augenblicke vor seinem Ende die Bitte thun:

„Volumnius, wir gingcn in die Selmie 
Zusammen, wie du weisst. Ich bitte dich 
Um jener unsrer alten Liebe willen:
Ilalt du mein Schwert, indess ich drein mich sturze.“

Noch aus der spateren Epocbe und aus der Zeit des Niedergangs der 
antiken Cultur werden uns Beispiele der Wirkungen des Condiscipu- 
latus oder des gemeinsamen Schulbesuchs fiir das ganze Leben iibcr- 
liefert, und wie solche Schulfreundschaften, gleichsam durch ein reli- 
gióses Band zusammengchalten, bis zum Alter ungeschwaclit fortge- 
dauert hatten. Denn cs sei ebenso heilig, bemerkt Quintilian in die- 
selben Heiligthumer ais Studien eingeweiht zu werden, und selbst den 
sogenannten gemeinen Menschcnverstand konne man sich nur im Um- 
gang aneignen. Dazu komme, dass der Schiller zu Hause nur das 
lerne, was ihm allein, in der Selmie aber aucli zugleich das, was an
dern geSkgt werde, woraus ihm, sei es Lob oder Tadel, mancher 
Nutzen erwachse u. s. w. Auch auf Inschriften findet sich daher die 
Erinnerung an derartige Schulfreundschaften, sowie an mancher Stelle 
der spateren Litteratur* 2), Einsichtsvolle Fursten liessen darum ihre 
Prinzen zugleich mit wackeren Gcspielen erziehen und unterrichten, 
sicher in der Erkenntniss, dass es, nach dcm Ausspruch eines alten 
Lehrers, fiir Prinzen keinen besonderen Pfad zur Geometrie gebe3). 
So kam es, dass auch am Hofe der romischen Kaiser nicht selten 
Kinder vornchmer Familien und auswartiger Fursten erzogen wurden, 
eine Einrichtung, die sich in vielen Beziehungen in der Regel ais 
hóchst zWeckmassig erwcisen musste. Augustus liess eine Anzahl frem- 
der Konigskinder gemeinschaftlich mit seinen Enkeln erziehen und 
unterrichten (Sueton. Octav. 48) und soli sogar den beriihmten Philo- 

!) Inst. or. I, 2, p. 22 ed. Bipont.
8) Cf. Inscriptt. latin. coli. OreWi ct Henzen no. 7392 .... in modum fraternae 

adfectionis et ab ineunte aetate condiscipulatu et omnibus bonis artibus copu- 
latissimus aniicus sqq. Lugduni repert. 1844. Ibid. no. 4683: Corae condiscipulo. Scriptt. 
Hist. Aug. Jul. Capitol. 3, 8: amavitque (sc. M. Ant. Philosophus) e condiscipulis prae- 
cipuos senatorii ordinis Seiuni Fuscianum sqq.

3) Cf. Stob. Flori! ed. Gaisford p. 410: Yeiuperpł)v ’AXe£aApoc ń$iou
cz.ropw; autcą T:apa5ouva’. •feiop.erpiay • ó Se ’2 (3aaiXe'j, eine, za-a pev ri]v y<ópav eiaw 
otoi iStojrizal zai (taa:Xtzai, ev Se ng yeiuperpia -naaw eatw óSóę pia, eine Antwort, die 
iifter variirt wird, vgl. Gaisford zur angeliihrten Stelle.
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logen Verrius Flaccus mit seiner ganzen Schule in den Palast aufge- 
nomrnen liaben (Sueton. de iii. gr. 17); so wurde Agrippa, der Enkel 
Herodes des Grossen, zusammen mit Drusus, des Tiberius Solin, erzo- 
gen (Jos. Flav. A. J. XVIII, 6, 1; 6, 6) und dessen gleichnamigcr 
Solin am Ilofe des Claudius (ibid. XIX, 9, 2); so wuchs Mark Aurel 
am Ilofe Hadrian’s auf (Scriptt. H. Aug. vit. M. Anton. 4). Nach Sueton 
(Claud. 32) soli Claudius angeordnet haben, dass bei jeder Mahlzeit 
seinc Kinder mit cdlen Knaben und Miidchen zu den Fiisscn der Er- 
wachsenen sitzend essen sollten; wobei wohl zunaclist an solche Kin
der zu denken ist, die am Ilofe erzogen wurden 1).

f) Vgl. Ł. Friedlaende.r, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipz. 1862 
-64, I, S. 119.

2) De legg. VII, p. 804, E: MaaxaXouc ezaaruw, itmisjibwę [ms&oic A

Hatte man im klassischen Alterthum in so entschiedener Weise den 
Werth und dicBedeutung der Schulen fiir die Heranbildung der 
Jugend, fiir die Fortdauer der Nation und die Vercrbung ihrer edel- 
sten Giiter auf die Nachwelt erkannt, so werden wir es begreiflicli 
finden, warum die griecbischen Gesetzgebcr und die rauhen echten 
Romer der iiltercn Periode stets ihr erstes Augenmerk, wie bereits 
angedeutet, auf die offentliche Zucht richteten und, wie sieli, ganz ab- 
geselien von den im Zusammenhang erhaltenen Forderungen fiir den 
Platonischen Idealstaat oder von jenen der Aristotelischen Staatspada- 
gogik, auch aus zerstreuten und fragmentarischen Ueberlieferungen 
noch wohl erkennen lasst, eine ausserordentliebe Sorgfalt der Erzieh
ung und den Schulen und Bildungsmitteln zuwendeten. Denn wie- 
wohl fiir den Zeitraum, worin bei dem raschen Verlauf der helleni- 
schen Cultur ihre Bliithezeit beschlossen werden muss, von Solon bis 
Alexander, nirgends einer Schule von Staatswegen oder offentlicher 
und besoldeter Lehrer Erwahnung geschicht, wie sie Platon verlangt* 2), 
so ist dennoch hinlanglich erwiesen, dass die Gesetzgeber der meisten 
Staaten, nicht etwa bloss Lykurg fiir Sparta, auf einer gegebenen 
Basis gewisser nationaler Sitten und Gcwohnheiten und auf dem 
Grundpfeiler der Erziehung das Gebaude ihrer staatlichen 
Ordnung aufgerichtet und, in ihrer Ucberzeugung von der Wichtig- 
keit der Erhaltung nationaler Zucht und Eigenart, nicht selten mit 
grosster Strenge die Einhaltung und Beobachtung der beziiglichen 
Gesetzesbestimmungen zu uberwachen geboten haben. Es ist nun be- 
kanntlich allerdings auf der einen Seite ausgemacht und erwiesen, dass 
fiir die treffende Zeit z. B. gerade in Atlien bei aller Oberaufsicht 
des Staates iiber die offentliche Zucht, wie sie durch den Areopag 
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geiibt wurde, vollkommene Unterrichtsfreiheit bestand. Wer sich zum 
Lebren befahigt glaubte oder wem das Vertrauen seincr Mitbiirger 
das Geschaft des Unterrichts iibertrug, der konnte ais Lehrer auftrc- 
tcn. Die Erzieliuhg der Jugend war somit keine offentliche in dem 
Sinn, wie lieutzutage die curopaisclien Staaten durch Schulen fiir den 
Elementarunterricht, sowie fiir hohere Ausbildung ihrer Jugend durch 
gepriifte und angestellte Lehrer sorgen'). Und doch wlire es ganz 
verkehrt, hieraus den Schluss ziehen zu wollen, dass den Griechen der 
Gegenstand gleicligiiltiger gewesen sei ais uns und unsern Zeitgenos- 
sen. „Man konnte vielmehr umgekehrt einen Bcweis darin finden, 
dass er ihnen ais ein soleher erschienen sei, der Jedem von selbst so 
nah am Herzen liege, dass es gar keiner besonderen Verordnungen 
und kcines Schulzwanges bediirfe, um Eltern und Kinder anzuhalten, 
die dargebotenen Gelegenheitcn zur Ausbildung zu benutzena 1 2). Ganz 
gewiss war es der Gemeingeist in den griechischen Staaten, der in 
der alteren Zeit ohne besondern Zwang, die spartanische Staatserzieh- 
ung ausgenommen, auf nationaler Grundlage das nachmalige Verha.lt- 
niss von physischer und geistiger (-tpocprj zai itatósta), von liliuslicher 
und offentlicher (nicht im modernen Sinn) Erziehung begriindet und 
ausgebildet hat. Behauptete doch jede Stadtgemeinde Griechenlands 
mit ihren eigenen Einrichtungen, Staatsmannern und Gesetzgebern den 
Rang einer itoktę, einer Hauptstadt, wobei es fiir die specielle Wiir- 
digung ziemlich gleichgiiltig bleibt, ob die genannten jedesmaligen 
Ordner und Gesetzgeber fiir uns mehr oder weniger apokryph sein 
sollen oder nicht. Denken wir uns nun hiezu bei allcr Vcrsatilitat, 
z. B. gerade des attischen Naturells, das ganze Gefiihl der eigenen 
Wichtigkeit, der Verantwortlichkeit fiir das eigene Belieben mitten in 
der allgemeinen Gesetzlichkeit, den unbestreitbaren Opfermuth fiir den 
Staat und das wirklicli edelste Freiheitsgefiihl in der gliicklichsten 
Mischung der ortlichen und physikalischen Voraussetzungen3), so lasst 
sich begreifen, wie im alten Griechenland ein solches Bewusstsein den 
Eiiizelnen zu jenen ausserordentlichen geistigen Anstrengungen stacheln 
musste, dereń die Geschichte voll ist, und wie fiir den Angehorigen 
eines solchen Staates in weit hohercm Grade ais fiir den gewohnlichen 
Menschen irgend eine freiwillig auferlegte Verpflichtung gerade der 
starkste Sporn zur Anstrengung werden konnte. In diesem National- 

1) Vgl. Schumann, Gr. Alt. I, S. 112.
2) Schumann, ebenda S. 113.
3) Cf. M. de Pauw, I, pref. p. XV sqq. Bernhard. Gr. Lit. I, S. 11 ff. 371 ff. 

Wachsmuth Heli. Alt. I, S. 44 ff. K. Fr. Hermann Gr. Privatalt. § 3 sqq.
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geist i) entwickelten sich darum auch, ohne speciellere Bestimmungen 
iiber die Schulpflichtigkeit, die athenischen Schulen, die wir im Fol- 
genden kennen lernen werden, und zwar auf so festem Grunde, dass 
noch in der Zeit der Romerherrschaft, ais die Bewohncr Griechen- 
lands zu einer abgeschlossenen Bevolkerung herabgesunken waren und 
politische wie moralische, finanzielle und commerzielle Ursachen* 2) den 
W ohlstand der Nation liingst untergraben hatten, dass sogar in einem 
Zustand unauthaltsamen Verfalls der Gesellschaft und allgemeiner Sit- 
tenlosigkeit die alten Schulen Athens noch immer ihren alten Ruf be- 
haupteten. Denn ohne Zweifel in Folgc so vieler Ueberreste der al
ten Bildung wurdcn die Griechen, seitdem durch Caracalla’s Edict 
allen Unterthanen des Reichs das romische Biirgerrecht yerliehen wor- 
den war, das herrschende Volk im ostlichen Theile des romischen 
Imperiums, und unter der Hoheit des romischen Gesetzes regierten zuletzt 
griechische Institutionen die Gesellschaft.

') Cf. Limbury Brouwer III, p. 23.
2) Vgl. G. Finlay, Griechenland unter den Romern, Leipz. 1864, S. 69.
s) Vgl. Wyttenbach zu Pseudo-Plutarch. de pueror. educ. p. 10; Jacobs, Verm. 

Schrift. III, S. 254 ff.
4) Vgl. auch de legg. p. 791, E; und die charakteristisehe Erzahlung bei Aelian 

von den Singv6geln, die ihre mit Zwang erlernten Weisen im Zustande der Freiheit rasch 
wieder vergessen hatten, Var. Ilist. XIV, 30: pazpa ^alpew eiiwres "Awura zal pa#ń- 
paat rolę SouZela.

KI ag en iiber Lehrzwang in den alten Schrifts tellem be- 
ziehen sich demnach, wo sie nicht auf iibertriebenes Viellernen gehen3), 
vielmehr auf die Methode des Unterrichts, wie wenn Platon (de rep. 
p. 536, E) verlangt, dass der Freie keinen Gegenstand mit sklavischem 
Zwang erlernen diirfe4).

Ebenso wenig ais ein Schulzwang im modernen Sinne des Wortes 
hat in Griechenland, mit Ausnahme Sparta’s, wo bekanntlich die ge- 
sammte Erziehung allgemein und offentlich war, oder hat im alten Rom 
vor der Regierung Hadrian’s - eine Beamtenerziehung oder eine Er
ziehung fiir den Staatsdienst stattgefunden; es sei denn, dass man hier 
(mit Grotę, iibers. von Meissner II, 636) die Tendenz des Pythagorei- 
scbenBundes guteBeamte zu bilden, geltend machen wollte, oder den 
Umstand, dass die helleniśclien Jiinglinge von den Sophisten yorzugs- 
weise in der Staatskunst (zoAtTizr) STttaTTjpj oder Te/Vł;) unterwiesen 
wurden, oder auch (mit Schlosser') behaupten wollte, dass Platon, der 
auch sonst in die Fussstapfen des Pythagoras getreten, durch seine 
Vortrage in der Akademie denselben Zweck wie die Pythagoreer ver- 
folgt habe und dass seine Schule ais die allgemeine Bildungsanstalt 
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fiir die zur Regierung der Staaten berufcne Klasse anzuselien sei. 
Unbegriindet ist also die Ansicht neuerer Politiker, dass, weil der 
antike Staat und besonders Griechenland, mit Ausnahme von Sparta, 
ncben dem btirgerlichen aucli dem rein menschlichen Elemente seiner 
Jugcnderziehung Rechnung trug, im Alterthum sogar uberhaupt eine 
politische Erziehung eingefubrt gcwesen sei, eine Nationalerziehung 
oder Staatscrziehung, die mit Ausschluss der elterlichen Erziehung 
und nur in ihrem Interesse die Burger von offentlichen Lehrern fiir 
den Staatsdienst hatte erziehen lassen. Denn wic weitgreifend auch in 
mancher Beziehung, im Vergleich mit dem modernen Staate, die Herr- 
schaft des antiken Staates war, eine solehe Nationalerziehung, wie sie 
dem Geiste Platon’s vorschwebte oder in der neuern Zeit der patrio- 
tischen Begeisterung Fichte's, ist weder in Athen noch in Rom jemals 
verwirklicht worden, wohl aber auf Kosten der freien harmonischen 
Ausbildung des Menschen in Sparta. National war die antike Erzieh
ung bei den iibrigen Staaten vielmehr insofern, ais sie dem jedesmali- 
gen Volkscharakter entsprach und seine Pflege und Erlialtung sich 
allerdings in einem Grade angelegen sein liess, dass die Beaufsichti- 
gung der Schulen von Staatswegcn ein Gegcnstand von ganz beson- 
derer Vorsicht war, ohne dass jedoch diese nationale Erziehung die 
freie harmonischc Ausbildung des ganzen Menschen sonderlich beein- 
trachtigt hiitte. Vielmelir war „namentlich in Athen bei der strengen 
Richtung der Erziehung auf das Ganze der Individualitat ein grosserer 
Spielraum eingeraumt, ais es unsere modernę Bildung mit ihren Selbst- 
zwecken erlaubt“ * 2). Besonders auf den letzten Gesichtspunkt werden 
wir spater beim Unterricht eingehend zu sprechen kommen.

1) Vgl. hieriiber Remacly, Ceber die Erziehung fiir den Staatsdienst bei den Atlie- 
nern, Bonn 1864, S. 4.

2) Vgl. Remacly a. a. O; Niebuhr, Vorles. iiber Gt. Gesch. IT. Band, S. 54; C. Fr. 
Hermann. Recension der Platonischen Erziehungslehro von Alex. Kapp, in d. Zeitschr. 
f. d. Alterthumswissensch. 1836, S. 497—527, besond. no. 62.

Was nun aber die Spuren wirklicher Schulgesetze in den 
Angaben der Alten betrifft, so ist es ohne Zweifel nur zufiillig, dass 
die vielberufenen Solonischen Schulgesetze, dereń einige Aeschines in 
der Rede gegen Timarchos uns aufbewahrt oder doch, da die 
Faśsung, in der sie dort erhalten sind, immerhin verdaclitig bleibt, er- 
lautert hat, insgesammt eigentlich nur prohibitiver odor polizeilicher 
Art sind, das ist, auf die Verhiitung sittlicher Missbrauche in den 
Schulen, Palastren und Gymnasicn, berechnet. Auf mehrere einschla- 
gige Bestimmungen aus fruherer Zeit deutet ja auch die Stelle in Pla
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ton's Kriton p. 50, D: Aber du tadelst die Gesetze iiber die Erziehung 
und den Unterricht, welchen du genossen hast? Haben vielleicht die- 
jenigen von uns (namlicb von den Gesetzen, vopot, die an der Stelle 
personlich eingefiilirt werden), welche dariiber gesetzt sind, es nicht 
gut angeordnet, dass sie deinen Vater dazu anhielten dich 
in der Musik und Gymnastik ausbilden zu lassen? W. A. Becker 
meint allerdings (Charikles II, S. 24), wie weit ein Zwang dabei auf 
die Eltern ausgeiibt werden sei, lasse sich, zumal bei der Milde des 
Ausdrucks TtapayyślAoyre; (es heisst aber upoasTarroy uapayyśZZoyTeę) 
nicht abnehmen. Indessen es bestanden auf jeden Fali entsprechende 
Gesetze, wenn es auch vielleicht an der Controle fchlte, oder wenn 
auch diese (nach Herm, zu Beclcer a. a. O.) lediglich darin licgen 
mochte, dass, wie wir gleichfalls bei Aeschines a. a. O. § 13 lesen, 
Eltern, die ihre Kinder nichts hatten lernen lassen, dadurch den An- 
spruch auf dereń Pflege im Alter J) verscherzten. So viel ist fiir uns 
ausgemacht, dass das oder die Gesetze, welche die Handschriften des 
Aeschines enthieltcn, nur ein Bruchstiick der Erziehungsverordnungen 
Solon’s sind und deshalb den Worten des Redners auch keine aus- 
schliessliche Beziehung auf dieselben untergelegt zu werden brauclit.

Wir stellen darum hier ais Triimmer der padagogischen Gesetze 
Solon’s die nachstehenden uns erhaltenen und hinlanglich verbiirgten 
Bestimmungen zusammen, die sich auf die Ordnung und Zucht in den 
Palastren und Gymnasien, alśo in den Schulen iiberhaupt (sv uakaiarpat; 
xat ótóaazaAsiotę) beziehen und die geistige und leibliche Ausbildung 
der athenischen Jugend, besonders aber auch ihre Sittsamkeit gegen- 
iibcr einer bekannten geschleehtlichen Yerirrung jener Zeiten sichern 
und schiitzen sollen.

1) Jeder Burger soli dafiir sorgen, dass seine Solinę in der Gy
mnastik und Musik (mit Grammatik) unterrichtet werden* 2). Eltern, 
welche gegen diese Verordnung handeln, sind tadelnswerth; nur die- 
jenigen Eltern sollen von ihren erwachsenen Solinen verpflegt wer
den, die sich eine anstandige Erziehung ihrer Kinder angelegen sein 
liessen3).

2) Keine Schule darf vor Sonnenaufgang vom Lehrer geoflfnet 
werden; nach Sonnenuntergang miissen alle Schulen geschlossen 
sein 4).

’) rpocpeiov, iipeurjpiGv, y^pozopia, ■pjpo-poęia, pjpotpoęety raiitittW, itarćpa zrX. Cf. 
Hesiod. op. v. 188. 331 ed. Gottling.

2) Piat. Crit. p. 50, D; Aeschin. adv. Timarch. § 9; Vitruv. Introd. in libr. VI.
3) Vitruv. ibid.
4) Aeschin. adv. Tim. § 10. 12.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra.) 15
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3) Keinem Erwachsonen ist gestattet eine Selmie zu betreten, so 
lange die Schiller darin verwcilen, ausgenommen er ist des Schul- 
meisters eigener Solin oder Enkel oder Schwiegersohn. Wer gegen 
diese Bestimmung verstosst, soli mit dem Todc bestraft werden ’).

4) Keinem Erwachsenen darf der Gymnasiarch zu den Schul- 
festen, an den Hermaen und Museen (bei welcber Gelcgenheit die 
Knaben zu ihrer Erholung in dcii Gymnasicn sich frei umher beweg- 
ten), den Zutritt gestatten; thut er dieses und wcist er die Eindringen- 
den nicht zuriick, so soli er nach demselben Gesetze bestraft werden, 
das auf Knabenschander angewendct wird 1 2).

5) Die Choragen, welche einen Knabenchor auf ilire Kosten aus- 
riisten, miissen das vierzigste, Lehensjahr zuriickgelegt haben3).

6) Kein Sklave darf sich in einer Palastra salben oder Leibes
ubungen vornelimen4).

7) Wer aus einer Schule etwas cntwendet, was iiber 10 Drach- 
men werth ist, soli mit dem Tode bestraft werden5).

1) Aeschin. 1. c. § 9 sqq.
2) Aeschin. I. c. § 10. 12. Von den Gymnasiarchen, einer Art Schulbehbrde mit 

Oberaufsicht und gewissen Functionen bei feieriichen Gelegenheiten, dereń Strafgewalt in 
der Palastra unter Andern auch von Haase angezweifelt wordeu ist, wird spiitor beim 
Gymnasium ausfuhrlich gehandelt werden.

3) Aeschin 1. c. § 11. 12. Nach Platon de legg. p. 761 sq. sollte iiberhaupt kein 
Lehrer unter vicrzig Jahre alt sein.

4) Plutarch. Solon, c. 1; Aeschin. 1. c. § 138. Vgl. auch A'. 7<V. Hermann zu 
Becker’s Charikles II, S. 187.

5) Diese Bestimmung diirfte wohl auf Drakon, den auch Aeschines a. a. O. § 6 zu- 
gleich .mit Solon nennt, zuriickzufiihren sein; anderswo wird nur auf Erlegung des dop- 
pelten Werthes des entwendeten oder beschadigten Gegeustandes erkannt. Vgl. Demosth. 
in Mid. § 43: av ex<wv (Ad<p^, 8ntXouv ~ó (3Xd|3o{ oalsuduaiM (ol vópot) extwew.

6) Cf. Aristoph. Nub. v. 974 sq. dviardpsTOv oup<|)ijaai xrX. v. 983 ou8’ rui
itóS' LalldJ.

Manche weitere Bestimmung dieser Art mag, fiir uns kaum mehr 
erkennbar, in andern seltsamen aber charakteristischcn.Zugen und An- 
gaben verborgen sein, wie dass in Athen im Interesse der Sittsamkeit 
nach vorgenommenen Uebungen in den Ringschulen die Spuren, 
welche die Leiber der Knaben in den Sand eingedriickt hatten, von 
diesen selbst sorgfaltig verwischt worden waren u. dgl.6).

Debrigens folgt fiir uns aus den obigen und aus ahnlichen An- 
gaben selbstverstiindlich nicht, dass etwa vor Solon keine entsprechen- 
den Schulverordnungen vorgelcgen hiitten; denn auf das Dasein sol- 
clier auch in der friiheren Zeit wird man schon aus der Zweckmassig- 
keit der Solonischen scliliessen diirfen. Warum jedoch die von 
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Aeschines angefiihrten Anordnungen, etwa die zuletzt erwahnte aus- 
genommen, nicht dcm Solon angehoren konnten, wic Krausei) meint, 
ist nicht abzusehen; es ware denn der Fali, dass Gesetzgebung ais ein 
vólliges Neuschaffen verstamlen wurde, wogegen schon Aristoteles in 
seiner Politeia VII, 12 mit Nachdruck sich ausgesprochen hat. Zudem 
sagt ja Aeschines . in der mehrerwahnten Rede § 6 ausdriicklich: Be- 
denket nur, o Atliener, welche Sorgfalt jener Gesetzgeber der Vorzeit, 
Solon, welche Drakon und die Gesetzgeber der damaligen Zeiten auf 
die offentlichc Zucht verwendeten u. s. f. Zu demselben Schlusse gc- 
langt man auch, wenn man das hohe Alter des Areopag in Betraclit 
zielit, jener ehrwurdigen Oberaufsichtsbehorde iiber die burgerlichen 
Sitten. Dass nun aber die gesammte Erziehung so lange eine gute 
war, ais diese Solonischen Verordnungen respektirt wurden, ist be- 
kannt und wird sich auch fiir uns aus der weiteren Darstellung er- 
geben.

Noch diirfte hier eine Erorterung ihrc Stelle finden dariiber, dass 
wir im Bisherigen gcrade Athćn und die athenisćhen Verhaltniss.e ganz 
besonders beriicksichtigt haben. Es wird sich indesscn ein solches dem 
Anschein nach cinseitiges Verfahren fiir den Zweck einer allgemeinen 
Charakteristik der antiken Erziehung weiterliin in den Augen des Le
ser,s durch die cinfache Thatsache rechtfertigen, dass, gleichwie die 
Erzieliungsgeschichte der iibrigen Volker des Alterthums nicht gleiches 
Interesse mit jener der Griechen und Romer zu errcgen vermag, so 
auch unter den helleniśchen Stammen und Staaten selber, bei mancher 
vorhcrrschenden Eigenart, dereń gelegentlich gedacht werden soli, die 
Athener Alles in Allem gcnommen immerhin die reinste Harmonie der 
Bildung und das schonste Gleichgewicht zwischen geistiger und kor- 
pcrlicher Pflege der Jugend uberhaupt aufzuweisen haben. So weit 
wir uns, bei dem Zustande der meisten einschliigigen Quellen, ein 
mehr oder weniger klares Bild vom attischen Alltagsleben entwerfen 
konnen, verdient gerade das verhaltnissmassig ziemlich vollstandige 
Gesammtbild der atlicnischen Entwickelung seit Solon und Kleisthenes 
die aufmerksamste Bcachtung derjenigen, die sich vom plidagogischen 
Standpunkt aus dic nachhaltige Bcdeutung- der feinsten helleniśchen 
Cultur, besonders auch Rom gegeniiber, ernstlich klar machen wollen, 
sowie dasselbe am meisten Anspruch hat auf die culturhistorische Wiir- 
digung jcdes Gebildeten uberhaupt. Denn was einmal den Orient be- 
trifft, so bleibt es, von dcm machtigen praktischen Nutzcn des Stu- 
diums der orientalischen Sprachen oder von der wissenschaftlichen

() Geschiehte der Erz. n. des Unt. S. 76, Anm. 2- 
15*
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und speciellen Sprachvergleichung liier selbstverstandlich abgesehen, 
fiir don denkend en Erzieher doch immer eine hochst bedenkliche Sache, 
dem bekanntcn bleibenden Grundakkorde jener phantastischen Littera- 
tur iiber die Nichtigkeit der mcnschlichen Lingę cinen dauerhaften 
Einfluss einzuraumen auf die Gemiither der jungen Zoglinge, die wir 
docli zur Tiichtigkeit und Thatkraft und nicht zur blossen Askcse 
und Meditation heranbilden wollen, cinen Einfluss, der nach unserer 
Ucberzeugung, ais Bildungselemcnt fiir unsere Knaben betrachtet, aller- 
dings verwirrend und vcrderbend wirkcn miisste. Nicht etwa ein homo 
graeculus, sondern ein diplomatischer Freund Varnlia(jen's von Ense ist 
es, der in dieser Beziehung, nachdem kaum erst die Pfortcn des Orien- 
tes sich crschlossen hatten, bis zu Aeusserungcn sich fortreissen licss, 
wie dass die Orientalen auf unsere Cultur nichts ais verderblichen Ein
fluss iiben konnen und dass es eine Schande sei, seinen Ziiglingen 
Dichter zu erklarcn, die nur hiibsehe Jungen besingen, anstatt seinen 
1’leiss auf Griechcn und Romer zu verwenden; denn „diese sind die 
reinen Quellen fruchtbringender Geistcsbildung. Es lebc der helle Tag, 
der sic umgiesst, weg mit der graucn Dammerung des OrientsL1) 
Auf der andern Seite ist fiir denjenigen, der aus geschichtsphilosophi- 
schem Interesse die verschiedenen grosseren Stadien und Stufen in 
der Entwickelung und Erziehung des Menschengeschlcchts ins Auge 
fasst, eine Stadt, ais dereń Griinderin Athene gilt, mit ihrer Gesammt- 
cultur und ihrem vorherrschend geistigen Bcrufe fiir die Spiiteren ptŁ- 
dagogisch am Ende doch wichtiger ais eine andere, die ihren Ursprung 
auf cinen Gott des Krieges zuruckfiihrt, mit einer Religion, die bei 
allem strengen Einfluss auf Sitten und Gebrauchc und namentlich auf 
das Verhaltniss zwischen Vater, Mutter und Kindera, schliesslich das 
Prinzip der Ethik doch ganzlich im Staat aufgehen lasst.

Ausserdem aber und was unsern Zwcck einer Darstellung der 
Jugendbildung im Alterthum anlangt, fallt zu Gunsten Athens auch 
ausserlich der sehr gewichtige Umstand in die Wagscliale, dass seine 
Lehranstalten selbst in spatester Zeit noch bliihten und eines starken 
Zuganges lernbegieriger Jiinglinge aus allen Theilen des romischen 
Rciclies sich riihmen konnten, die fortwahrend, wie wir weiter unten 
sehen werden, die gymnastischen und kriegerischen Leibesubungen, 
wie sie in den altberiihmten Gymnasien der Vorstadte hergebracht 
waren, eifrig betrieben und daneben besonders den rhetorischen und 
philosophischen Studien in grosser Anzahl oblagen.

’) Vgl. Briefwechsel zwischen Yarnhagen nun Ense und Oelsner. Stuttgart 1865, 
S. 364.
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Es lasst sich nun allerdings von der spartanischen Erziehung im 
Vergleich zu jener in den andern griechischen Staaten mit Aristoteles 
behaupten, dass dieselbe die einzigc gewesen sei, welche fiir die jun
gen Lcute noch spiiter, und wie wir zu sagen pflegen, auch nach 
ihrem Austritt aus der Selmie Sorgo getragen habe: und dass, streng 
genommen, eigentlich nur in Sparta, die gesammte Erziehung und Auf- 
fiihrung der Staatsbiirger fortwahrend unter scharfer Controle des Ge- 
setzes und seiner Wachter gestanden habe, ist bekannt genug *);  wah- 
rend im Gegentheil die Schulen zu Athcn sich beinahe in vollstiin- 
diger Freiheit aufthatcn und unablilingig von Seite der Behórden ent- 
wickelten. Allein diesem Umstand miissen wir gerade die ausserst 
gliicklich und zwanglos in einem natiirlichen Entwickelungsgang ent- 
sprossenen und darum so lebensfiihigen Keime und die so lang an- 
dauernde Bliithe dieser padagogischen Institute und ihres gesammten 
barmonischen Betriebs einer geistigen und leiblichen Ausbildung der 
Jugend zuschreibcn. Indem die Athener in ungleich hoherem Mass 
ais anderswo dem Staatsbiirger auch in der Erziehungspraxis die mog- 
lichst freic Wahl iiberlicssen, blieben sie eben frei von gewissen Nach- 
theilcn einer óffentlichen und nur vom Staate besorgten Erziehung, 
ohne dabei die unleugbarcn Vortheile, welche dieselbe in mancher 
andern Beziehung voraus hat, ganzlich zu entbehren. Denn bei ihnen 
behielt sich der Staat, wic schon bemerkt, zwar die Oberaufsicht durch 
eine Art Staatsrath vor, den Arcopag, und stellte zu diesem Belmfe 
auch einigc weitere Behórden auf; allein der Amtskreis und die Bc- 
fugnisse dieser Aufseher und Schulvorstandc waren nicht ein fiir alle- 
mal durch scharf getrennte gesetzliche Bestimmungen vorgczeichnct 
und eingeschrankt, wie dies zu Sparta der Fali war, sondern cs blieb 
im Einzelnen fiir Lehrer und Eltern, zumal da das eigentliche Lehr- 
geschaft fast durchgehends nur ais eine Privatangelegenheit betrieben 
wurde, immer so viel Beweglichkeit und Ungebundenheit, dass es 
uberhaupt nicht zu einer bureaukratischcn oder auf Jahre hinaus fest- 
stehenden und unabanderlichen, damit aber auch der allmaligen Ver- 
steifung und Erstarrung preisgegebenen mechanisirten Behandlung des

1) Cf.Aristot. Eth. Nicom. X, 9, 13: ev p.óvTj 8e t^ Aaze5atpovlwv nólei per’ dXlpov 
ó vouo&eu]« ś~'.pe'/.e'.a> Jozei ■ne-nowjaiiat tpoyfji Te zal eTOT>]3eupar<»v • ev Se ran itleiaraię 
ti»v itóleor; eęr;pieXv)Ta. itepl t<»v toioutojy, zal ezaaroc <u; (JoAerat, zuzku>mzu5{ Depi- 
OTej«>v Ttai«<»v r(8’ akóyou. Xeuoph. de rep. Laced. 3, 1; Plutarcli. Lycurg. c. 13: to Se 
o’kov zai itaarjs -^opo&eala; epyov ei{ r>p TtatSeiay dyijjie, sc. ó Auzoupyos.
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Unterrichts und Zurichtung der kiinftigen Staatsbiirger kommcn 
konnte *)•

ł) Vgl. besonders Ad. Cramer, De educatione pueroruin apud Athaiienses, Mar- 
bnrgi Hassor. 1833.

2) Isocr. Areopag. § 147: eitet raye xa't Tacaxptpeiaęrujvvo|ia)v
£ivat rou xax(«ę otxe?aOat vrp -rcóZw xrX.

3) Auch von dem mitunter hóc.hst einseitigen M. de Pauw in Recherches philo- 
sopbigues sur les Grecs, tom. I, praef. p. XIII et p. 248.

Das ist es, diese Beriicksichtigung einer nationalen 
und von den Altvordern ererbten Zucht und Disciplin, 
ohne allzu straffe und ungesunde Einschniirung durch unwandcl- 
bare gesetzlichc Vorschriften, gegeniiber den wandclbaren 
und mit organischer Nothwendigkeit durclizulebenden Culturstufen der 
V olkcr, was die Denker und Schriftsteller gewisser Uebcrgangszeiten 
meinen, wenn sie in ibrem Lobe der Vorfahren ais die bcstc Zeit der 
offentlichen Zucht diejenige bezeichnen, in der gute Sitten und her- 
kommliche Gebriiuche Gesetzeskraft besassen (ubi boni mores pro legi- 
bus valebant). Denn die Menge und die peinliche Genauigkeit der 
Gesetze galt ihnen ais ein Zeichen einer schlechten Staatsrcgierung 
und ungesunder Zustande* 2). Und gerade darin, in dieser freicn Beweg- 
lichkeit innerhalb gewisser Schranken, wodurch der Athener, ohne 
sich von Andern zwingen zu lassen, die Ausbildung seiner Kinder 
fordem konnte, liegt fur uns die grossc padagogische Bedeutung Athcns, 
vor welcher sogar das gewohnlich3) hervorgeliobene Moment, dass 
uns namlich beziiglich der iibrigcn Griechen und des friiheren romi- 
schcn I'rivatlebens zu wenig E inzelschilderungen crhalten sind, bei einer 
genaueren Wiirdigung in den Hintergrund tritt, sobald eben irgendwo 
die gesammte politische Geschichte zu unvermeidlichen Riickschlussen 
auf Einfórmigkeit und Stabilitat im Alltagsleben eines Volkes flihren 
muss oder auf geradezu entgcgengesctzte Erscheinungen. Mit einem 
Worte (hcisst es gegen den Schluss jener bcruhmten Rede des Peri- 
klcs bei Thukydides II, 41): ganz Athen ist eine Schule Grie- 
chenlands.............. das beweist die Macht unsres Staates selbst, die
wir durch unsere Eigenschaften gegriindet haben .... von dieser 
Macht haben wir grossc Denkmalcr und sprechcnde Zeugnisse aufge- 
steli t und werden dafiir v o n M i t - u n d N a c h w o 11 B e w u n d e r u n g 
einernten1
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§ 2.

Familien-Erzielmiig mul ersler Unterriclit.
Es wurdc bereits im Allgemeinen angedcutct, dass man im klassi- 

schcn Alterthum, abgesehen von den Vorschlagen ciniger Philosophen 
und Thcorctiker, im wirklichen Leben den Anfang der Erziehung, in 
dem Sinn einer systematischen und geflissentlielien Einwirkung auf das 
Kind, in der Kegel nicht vor dcm 6.—7. Lebcnsjahre ansetzen darf. 
Was vorausliegt, ist fiir uns uberhaupt weniger durch scine Eigenart 
von Wcrth, ais viclmehr dadurch, dass es ein cthisches und allgemci- 
nes Intcresse erregt durch die allgemein-menscbliclie Ucbereinstimmung, 
die sich bei aller nationalcn Ungleichhcit tmd Mannigfaltigkeit im Ein- 
zelnen dennoch in den Sitten und Brauchdn urverwandter Yolker kund 
gibt, sobald es uns gelingt, aus den leider meistens nur zufiilligen und 
zerstreuten Ucbcrlieferungen und Notizen der vcrschiedensten Schrift- 
steller des griechischen und romischen Alterthums ein Gesammtbild der 
crsten Kinderpflege (rpofpł)) oder der Erziehung bis zum Beginn des 
eigentlichen Schulunterrichts zu gewinnen und so gleichsam einen ra- 
seben Blick in die Kindcrstube bei den Griechen und Romern zu 
werfen.

W ie anziehend und lehrrcich nun auch ohne Zwcifel der theore- 
tischc und philosophischc Theil in einer Geschichte der Erziehung im 
klassischen Alterthum ist (man denko z. B. nur an die Werke von 
Limburg Brouwer, Alex. Kapp u. A.), so kann derselbe fiir uns, nach 
Plan und Zweck der vorliegenden Arbcit, doch nicht von derselben 
Bedeutung sein wic der praktisclie oder die Vergleichungen und Iliick- 
blicke, die sich aus einer unter dem Gesichtspunkte der Nutzanwendung 
unternommenen Darstcllung des bcziiglichen Schulunterrichts ais beach- 
tenswerthe culturgeschichtliche Resultate ergeben diirften. Denn wir 
haben uns, wie dies bereits oben am Scldusse der Einleitung zu den 
Knabcnspielen erklart wurde, nicht etwa die Aufgabe gestellt, iiber 
die Erziehungssysteme der alten Philosophen zu spekuliren oder viel- 
leicht zu untcrsuchen. wie viel oder wie wenig Ausfiihrbares in den- 
selben aus den alten Staatseinrichtungen entnommen oder ins alte Y olks- 
lcben wirklich cingedrungen sein mag, oder inwiefern uberhaupt die 
ererbte Ordnung der Dinge, und diese hat im Alterthum bekanntlich 
weit mehr ais etwa heutzutage zu bedeuten, durch den Einfluss den- 
kciider Gcsctzgcbcr und Neuerer im Staat Abandcrungen und Neuer- 
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ungen zulassen mochte. Unsere Aufgabe ist es hier vielmehr, indem 
wir uns, aus Rucksicht auf gewisse dringende Bediirfnisse der heuti- 
gen Erziehungspraxis, behufs der Uebcrschaulichkeit und klaren Auf- 
fassung diescs Gebiets einen cngeren Gesichtskreis abgrenzen, aus 
allgemein-ethischem und culturgcschichtlichcm Interesse die tuchtige und 
eigenartige, energische und concentrirte erzieherischc Praxis zweier 
hochberuhmten Culturvolker des Alterthums gegeniibor dem immer 
bedrohlicher sich ausdehnendcn und von der Hauptaufgabe zumeist ab- 
irrenden padagogischen Betrieb unserer Zeiten, wenn auch nicht er- 
schopfend, so doch in fasslichen und anschaulichen Ziigen vorzufuhren, 
um auf solche Weise und durch diese Gcgenuberstcllung schliesslich 
nicht bloss historische, sondern auch praktisch anwendbare Ergebnisse, 
zumal in Fragen des nahezu uniibersehbar zerfahrenen und zersplitter- 
ten modernen Unterrichts der Jugend zu gewinncn und zu verwerthcn.

Dieselbe Rucksicht aul die Gegenwart nothigt uns, um nicht zu 
weitlaufig zu werden, auch von einer cingehendcn und ausfuhrlichen 
Schilderung der allerersten Familienerzichung Umgang zu nch- 
men, wrenigstens fiir jetzt, wenn wir auch boi unserm Riickblick aufs 
Ganze nicht ermangeln werden, gleichwic zu den Spiclen, so auch fiir 
die weitere Ausbildung der Jugend, den geradezu unersctzbaren Werth 
der Familie in gebiihrender Weise zu wiirdigen. In der Ilauptsache 
glichen die Kinderstuben des Alterthums so ziemlich den heutigen, 
und mancherlei Unfug der alten Ammen und Warterinncn, sowie man
cher allgemein menschliche Zug neben einigen charakteristischcn, die 
sich von der griechischen und romischen Kinderwelt erhalten haben, 
wiederholt sich immerdar und wird sich bei jodem Volkc wicderholen, 
dessen altererbte Grundsatze und Gebrauche noch lebendig in ihm 
fortleben und in manchem Eigenthiimlichen allerdings die Nation von 
ihren Nachbarn unterscheidcn. Wir meinen natiirlich ein tiichtiges 
und gesundes Yolksleben, ais welches uns das attische vom Anfange 
des sechsten Jahrhundcrts v. Chr. bis auf die Katastrophe des pelopon- 
nesischen Krieges und das romische bis auf die Burgerkriege im ersten 
vorchristlichen Jahrhundert erscheint, innerhalb welcher Pcriode Hellas 
mit bewundernswurdiger Kraft und Selbstandigkeit in Religion und 
in Kunst eine bedeutende Umgestaltung erfuhr, in der Wisscnschaft 
aber eine ganz neue Schopfung zu Tage forderte, und durch Solon’s 
Staats- und Religionsverfassung A t h e n zum Mittelpunkt des geistigen 
Lebens der Ilellenen sich ausbildete, wahrend die Romer der republi-

J) vop.tp.ee, afpatpot vópoi, ungescliriebene und herkommliche Satzungen, vgl. Perikles 
bei Thukydides II, 39; Sopokles im Oed. B. v. 865; Antig. v. 455.

vop.tp.ee
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kanischen Epoche wie mit eiserner Nothwendigkeit Italien bezwangen 
und bald dariiber hinausstiirmten, zwischen Kampfen und Triumphen 
wechselnd, so lange bei ihnen der altc Gotterglaube und der einfachc 
Sinn, die nationale Zucht und besonders ihr mustcrhaftes Familien- 
leben noch nicht durch aussere, ihrem innersten Wesen feindliche 
Elemente gestort, langsam zcrsctzt und damit der Anfang vom Ende 
vorbercitet wurdc, eine allmaligc Faulniss des gesammten staatlieben 
Organismus.

Man folgtc also in der ersten hauslichen Erziehung in der 
Regcl dem alten Herkommcn. War auch im Alterthum die Frcude 
am eigenen Dascin selbstverstandlich die allgemeinstc aller Frcuden, 
so wurde dieselbe doch bedeutend erhoht durch die Gcburt eines Kin- 
des; denn je unsicherer der Schutz war, den bei den Alten der Staat 
allen vereinzelt stehenden Greisen und Kindern gewahren konnte, 
desto hoher ward der Bcstand und dic Gcmcinschaft der Familie ge- 
achtet, desto dankbarcr der Kindcrsegen erkannt Wir finden dcm- 
gemass auch bei den Gricchen und Rbmern den Brauch, dic Gcburt 
eines Kindes festlich zu begehen, bei wolchem Feste die Aeusserungen 
der Theilnahme in Gliickwunschen, Geschcnkcn und Gastmalilern immer 
und uberall im Ganzen ais dieselben sich wicderholcn, wenn auch im 
Einzclnen, vermogc der Eigenthiimlichkeit jedes Volkes und in Folgę 
der im Alterthum ungleich starker ais heutzutage bestehenden Ab- 
schlicssung der Volkcr von einander, manche Vcrschiedenheit der sol- 
chen Gebrauchen zum Grunde liegenden Yorstcllungcn sich heraus- 
stellt. Dass ausscrdcm auch noch einiger Unterschied stattfand zwi
schen diesen Gebrauchen in wohlhabcnden Familicn und in den Woli- 
nungen der Unbcmittcltcn oder weniger Gebildeten, yerstcbt sieli von 
selbst. Die ganz besondere Freude iiber die Gcburt eines Knaben 
wird uns u. a. auch von Lukianos ausdriicklicb bezcugt* 2).—Dieses 
Geburtsfest nun hiess bei den Gricchen Amphidromia, d. h. Um- 
lauf, weil man mit dem Kindc um den heiligen Herd lief. Das Fest 
vereinigte eine vierfache Feier in sich3 *), namlich die Reinigung der

•) Vgl. Chr. Petmen iiber Urspruug, Art und Bedentung der C> obu rtstags feier 
bei den alten Volkern, in Wcstcrmanns Illustr. Deutsch. Monatsh. 1860, Deceniberheft, 
S. 327 ff.

2) Cf. Lncian. Charon. § 17: ezeivo{ pev fap ó yaipuiv ort appsva iraiSa rero- 
zev aurip yuvr) zal tou; ęikouc 8ta toiro eartiui zal Touvopa rou irarpoj Tt&epevoę, 
ei ijitiaraTO w? eitrcrijC ye^opE^oę ó ita:{ rsibr^erai, apa av aot ooze? yaipetv eir’ au*<u ytv- 
v<opev<u ; Ovid. Metamorph. IX. 675.

3) llcsjcb. s. u. apęiSpópta- Tjpipa a^ope-yi; .... to:« itaiSioi?, r] ró (3pe<pac 71 6 p 1
eariav e<pepov rpe^ovrtę zuzX<p, zal eireń#eaav auro; óvopa, ort uto ra>v
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Wochnerin (Lustration, auch ani vierzigsten Tage nach der Geburt), 
die Weihc des Kindes, das Dankopfer und die Namengebung. Das 
erste geschah durch ein symbolisches Handewaschen bei der Muttcr 
und ihren Frauen, wahrend das Kind um das brennende Opfcrfeuer 
des Herdes getragen wurde und mit dieser Weihc seinen Namen eip- 
pheg > gewóbnlich den des Grossvaters oder eines angcsehenen Vcr- 
wandten, wobei es von Seite des Vaters nachtraglicli ais ccht (p7pjtov) 
ancrkannt wurde1). Dies geschah in der alteren Zeit ani siebenten Tage 
nach der Geburt2), spater auch am zehntcn 3). Bei den Romern aber 
erhielten die Madchen am achten, die Knaben ani neunten Tage den 
Namen, daher in lctzterem Falle das Fest nach der Nundina benannt 
wird; auch hatte hier der Tag geradezu von der Reinigung seinen 
Namen (dies lustricus), wahrend das Fest auch ais Namensfest (dvopa- 
ft-eota, dies nominum, nominalia) bczeichnct wird und im Ucbrigcn den 
Amphidromien der Griechen vollkommen cntspricht, wennglcicli die 
rcligibsc Grundlagc fiir diese Feier bei genauer Betrachtung so ver- 
schiedcn ist, ais es die Religionen beider Vblker uberhaupt waren1). 
Von besonderem Interesse ist fiir uns hiebei auch das Geburtstags- 
gebet an diejenige Gbttcrgruppe (hsol ysyśff/.to’., itatpeio'., ójióptot), 
welche von den Eltern ais Urheber des Kindersegens, von den 
Kin dem ais Beschiitzcr ihrer Eltern, von Gesch wistem ais Zeu- 
gen ihrer gegenseitigen. Liebe, von a Hen ais Griinder und Erhalter 
des Gescblechts (des Stammes, der Sippe, cpparpirj, cpparpa, (pparpta) 
so wic sciner Rechte und Pflichten vcrehrt wurden. Diese Gótter 
(bemerkt Petersen S. 334) werden in allen Beziehungen schon von den 
Tragikom genannt und auch von Platon ancrkannt und zwar in den 
Buchern von den Gesetzcn, in dencn er so haufig Solonische Einrich- 
tungen andeutend ais bekannt voraussetzt. Nur das Gebet zu diesen 
Gottern kann Aristoteles nieinen, wenn er in der Charakteristik der 

, Lebcnsalter darauf hinweist, dass am Geburtstage die Gedanken alte-

otzetuw xat Swpa eirepiTceTO. S. v. Spop.ta<ptov (Spoptiap^pioy Salmas.) rjjiap. san Se
7]p.ep(ov e-rera arcó rrję Yewrjaetoę, ev ró ppecpoę (3a<TcaCovTeę irepi ear(av •pp.yoi rpe^ouat. 
Daher auch die Pluralbezeichnuug ra a pi cp i S p o p. i a oder ysyś^kia, wie sie bei Fest- 
namen uberhaupt iiblich war, um die verschiedcnen Cerenionien und Abstufungen der 
Feier zusammenzufassen.

1) Cf. Augustin. de civitate Dei IV, 11 iiber die Gottheit Levana (levat infantes de 
terra), und rexva avaipeia#at — tollere, suseipere liberos.

2) Den z. B. auch Hesychios s. v. Spop.iap.<piov Tjpap ais solcheu bezeichnet.
3) Daher die Ausdriicke Sexat7]v &uetv, eondv. llesych. Sezartp ftuoptey1 rr] Sezarr) 

Tjpxpą ta óvóp.ara rotę (3pe(peaiv ertfUaow. ó Ss 'Apiororekigc rg e|3Sópdg cpTjai.
4) Vgl. Chr. Petersen a. a. O. Seite 337.
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rer Lcutc mehr in Erinncrung vergangener Zeiten, jungercr in Jloff- 
nungen auf die Zukunft sich bcwegten. Der Hauptinhalt des Gebets 
war, wie uberall und zu allen Zeiten, dcrselbe, ein langes gliickliches 
Lebcn. Auch herrschtc in Griechenland schon vor Herodot der Glaube, 
dass eines Menschen Charakter und Schicksale nach dem Wesen des 
Gottcs bestimmt seien, an dessen Geburtstag er geboren war. Weil 
aber die Geburtstagc des Hermes, der Botc und Diener des Zeus war, 
und des Herakles, der sein Lebcn in Milhen und Kampfen fiir den 
Eurystheus zugebracht hatte, am vicrtcn eines Monats gefeicrt wurden, 
so war es schon zu Aristophanes Zeiten sprichwortlich gcworden von 
einem Menschen, der zum Ruhm und Nutzen Anderer arbeitcte, er sei 
am vierten geboren (Petersem, S. 332, 2).

Die erhaltenen Werke, zumal die der alteren Epochc, geben uns 
frcilich nur selten Gelegcnheit, ins Inncre des alten Familienlebens 
einen Blick zu thun, und es ist darum nicht mehr moglich nachzu- 
weisen, auf welche \\ eisc nach und nach eine gcwiss urspriinglich 
stillc Familienfeier zu einem grossen Feste („Kindstaufschmaus“) mit 
Opfer und Mahl fiir die Freunde und Vcrwandten sich cntwickclte, 
das zuletzt mit seiner jahrlichen W i e d e r h o 1 u n g am Geburtstagc, 
wie dieselbe wenigstens seit der Zeit Alexander’s des Grossen bei den 
Gricchcn nachwcisbar ist, zu einer prunkenden und hochst gcrausch- 
vollen Feier sich gestaltete. Auch ward cs schon vor dcm Zeitaltcr 
des Augustus iiblich, Geburtstagsgedichtc oder schriftlich abgefasste 
Gluckwiinsche zu obiger Feier oder doch einen beziiglichen Bricf zu 
ubcrschicken'); ebenso Geschenke, ais Symbole des Wohlwollens, wie 
Ringo, mit Namcn bezeichnetcs Spiclzeug, das bekanntlich ofter ais 
Mittel diente, woran Eltern ihre Kinder und Geschwister einander 
erkannten; oder auch silbernc Schrcibrohren und kostbare Gefiissc* 2). 
Auch solche Geschenke wurden, wie sich denken liisst, spater immer 
mehr Veranlassung, einander in ihrer Kostbarkeit zu iiberbieten. Auch 
in Rom galt eine entsprechende Feier, und zwar feierte der Mann 
dem Genius, die Frau der Juno den Geburtstag. Nach Petersem, (a. a.

’) Vgl. das auch ais Muster antiken Ćurialstils interessaute, einfache Gratulatious- 
schreiben des jungeren Pliuius an seiuen kaiserlichen Freuud Traianus, Epp. X, 89. 
Opto, Domiue, et hunc.uatalem et plurimos alios quam felicissiiuos agas, acternaque 
laude florentem virtutis tuae gloriaiu, incolumis et fortis. aliis super alia operibus 
augeas.

2) Vgl. Petersen a. a. O. Sei te 335 und W. A. Becker, Gallus, 2. Aufl. II, S. 54 
iiber die avaYvo)piap,ara, die bulla aurea etc. Dazu J. Marąuardt Roni. Privataltertb. 
I. Abth. S. 83 ff.
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O. Seite 340) liesse sich diese Uebereinstimmung in so cigenthumlichen 
Einrichtungen und Vorstellung'en nicht anders ais durch Uebertragung 
erklaren; iihcrtragen aber konnen dieselben nur sein kur Zeit einer 
innigcn Ferbindung, wic sie erst seit Solon in ihren Folgcn sich gel- 
tcnd macht, der in seiner Gesctzgcbung gar oft hcimische Elementu 
nach agyptischem Mustcr cntwickclt und umgcbildet hat. Denn wie 
vieles andcrc, ist der homerischen Welt auch die Sitte den Geburtstag 
zu fciern noch fremd. Gebet, Opfer und Mahlzeit sind zwar Gebrauche, 
die bei jeder Festfeier-rorkommen, und selbst Geschcnke waren we- 
nigstens auch sonst bei anderen Festen gebrauchlich. Die gleiche Ver- 
bindung dieser Gebrauche macht jedoch wahrschcinlich, dass sie von 
einem Volke auf das andere iibergegangen sind; so dass wir nicht fiir 
jedes Volk Ursprunglichkeit und Selbstandigkeit der Feier in Anspruch 
nehmen diirfcn (Petersen S. 339). Erst durch die rómische Litteratur 
scheint iibrigens dic altc Geburtstagsfeier der Lcbenden in neuerer Zeit 
wieder in Aufnahme gckommcn zu sein, da in dci’ christlichcn Kirchc 
scit Jahrhunderten, wie in katholischen Landern noch jetzt, nicht der 
Geburtstag, sondern der Namenstag, d. h. der Tag des Heiligen, des
sen Namen das Neugeborne erhalten hatte, besonders gefeiert wird.

Nach dieser Familicnfeier an den Amphidromicn, dic ebenso gut 
ais die jiihrliche Geburtstagsfeier des verstorbcnen Vaters an den Ge- 
nesien, dem hiiuslichen Gottesdienst angehbrte, blieb fiir das Kind die 
bei Jonern allgemein, seltener bei den Doriern und erst in spaterer 
Zeit bei den Roniern vcrwendete A mmc (51x81), nutrix, auch mater 
Milchmutter, genannt) in ihrer Function, bis sie von der eigentlichen 
Kindswarterin (xtO/>7), xpo<poc) abgelost wurde. Das Kind wurde 
fortan mit Ilonig (cf. Bockh. ad Pind. Olymp. VI, p. 158) und ahn- 
lichen siissen und weichcn Stoffen ernahrt, mittclst Yorkauens u. dgl. 
Auch Wiegen werden erwahnt, aber erst in spaterer Zeit (vgl. IV. Ad. 
Becker, Charikl. II, S. 10), wobei indessen wahrscheinlich nur die 
verschiedenen Schaukelvorrichtungen uberhaupt zu denken sind; wie 
denn auch eine Korbschwinge, ein Schild u. s. w. genannt werden ’). 
Auch fehlte es nicht an Schaukelliedern und Schlummerliedern 2). 
Von kleinem und grossem Spielzeug, Puppen (zopat) aus Thon und 
anderem war schon bei den Knabenspielcn die Rede. Ebenso wenig

ł) VgJ. Becker a. a. O. Seite 11, und oben S. 116 in den Knabenspielen, iiber 
Strickschaukel und Scbaukelstuhl; Theokrit. Id. 24, 4.

2) {SauzaAipara, zarapauzakrjaetc. Hesych. s. v. fia'jzaXdv ’ zarazotpiCew, Tithpsiv, 
Ttaióta p.e- (uSrjc zoipi'Cetv. s. v. (Sau '<xXiCóvru>v' Ttłh]vouvr<i>v. s. v. zara|3aiza/.7.óv• 
Aaz<uvcę, zoiuyjao^, cf. Maurit. Schmidt.
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entbehrte die Kinderstube des Alterthums mancherlei Schreckbilder 
und Popanzcn (Mopiitó, Moppokuzrp Popytu, Aapia oder "EpTtouaa, ’Azztó 
und andere Namen des Schreckens, vgl. Becker a. a. O. Seite 17), 
und geradezu sprichwortlich sind die Am men mar cli en und Alt- 
weibergeschichtcn (ypacóy u&ao;, titHójn podoi), „bestiltigt vom Gross- 
miitterchen“, dereń wohlthiitigen Einfluss man nicht gHnzlich leugnen 
wird, vorausgesctzt, dass sie nicht durch die Uebertreibung alberner 
Warterinnen ein zu starkes Grauen erregen und das zarte Kinder- 
gcmuth und die Phantasie auf die Daucr zu zerstiiren drohcn. Denn 
„crlebtc Grcuel sind schwacher ais das Grauen der Einbildung“ nach 
Shakespeare, Macbeth I, 3. Auch hier galt der beliebte Anfang „Es 
war einmal ein Konig und eine Koni gin “ u. s. 6 und Erziihlungen, 
die sich unsercm Rittcr Blaubart u. a. an die Seite stcllcn lassen, sind 
gar nicht selten.

Allerdings ist etwas Wahres an der oft wiederholten Bemerkung, 
dass im Alterthum die Sta bili t ii t der Cultur ungleich grosser und 
ihre Entwickelungcn schon deshalb langsamcr waren, weil die umge- 
staltenden Entdeckungen und Erfindungen so gut wie ganz fehlten; 
oder dass die siidlichen Volker noch heute in Gebrauchen, Sitten und 
Einrichtungen viel stabiler ais die nordlichen sind, wie sich dort in 
Gegenden, die von der modernen Cultur nur oberflachlich beriihrt 
worden sind, so iiberraschend viel aus dem Alterthum bis auf unsere 
Tage erhalten hat *)■ Gleichwohl aber diirfen wir doch unseres Er- 
achtens das Leben der Kinderstube, welches sich sogar in Sparta den 
Augen der 1’olizci ais undurchdringlich erweisen mochte (Dionys. Halic. 
Arch. XX, 2) mit allem, was damit zusammenhangt, ais das Stabilste 
auch im antiken Leben betrachten. Ohne Zweifel waren daher, ausser 
mancherlei h erkom mlichen Gebrauchen und Gewohnheiten in der Pflege 
der Kinder, auch die meisten jener allgemein menschlichen Spiele, die 
immer wieder naturgemass und von selber sich erneuern* 2), den Kinder- 
stubcn jener Zeiten mit den heutigen gemein.

') Vgl. L. Friedlaender. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Vorr. S. VI.
2) itaiStal aurotpsię werden sie passend genannt von Platon in den Gesetzen p. 794, 

A; rgl. ohen in den Knabenspielen Einleit. S. 5 und S. 28.
3) Cf. Lukian. somn. 2: śrezpaipero 8ś ratę śz tou zijpou itaiSiaic.............

d-oąior; av ton zrjpoN rj (3oa? ) iititous rj zai Nł] Af dvftpiózouę avśitlarrov zt\. Hermo- 
tim. 33: to toiooton opotON av eivat roi; t«Jn TtaiSuiN o i zo 3 o pj pa a in , a za-aazsu- 
aaavrec ezeiNOi eutBc otNaTpśwjai zrl.

Hatte der Kleine solchergestalt in den ersten fiinf Jahren sich 
miide gespielt mit Klapper, Wachsfiguren, Steckenpferd, Umwiihlen 
und Haufeln von Sand3), und waren in seinen naivcn Sinnes- und 
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Kraftiibungen, den ersten Aeusserungen der Eigenart und Selbstandig- 
keit, gleichsam wie in spielendem Lernen von den Eltern .und Anver- 
wandten vielleicht auch schon Vorbedeutungen fiir den kiinftigen 
Lebensberuf oder uberhaupt eine bezeichnende und vielversprechende 
geistige Friihreife erkannt worden, dann kamen die Jahre des Lernens 
und des Eintritts in die Schule, womit die Warterin vielleicht lange 
Yorher den wilden Jungen geschreckt hatte (z. B. nach Lukian, Her- 
motim. 82.), Alles wie heutzutage. Solche Vorbedeutung des Kinder- 
und ICnabenspiels betreflend, mag hier, ausser den in der Einleitung 
zu den Knabenspielcn S. 6 und S. 53 angefuhrten Belegen nocli die 
folgende cbarakteristischc Erzahlung aus dem Leben des Nero (nach 
Sueton. Nero c. 22) crwahnt worden. Nero zog sich namlich ais 
Schulknabe durcli sein unablassiges Gerede von den Circusspielen eine 
Rugę von seinem Lehrer zu, und ais er einmal, ungeachtet des Ver- 
botes, seinen Mitschiilern gcgenuber eineń von den Pferdeń geschleif- 
ten grtinen Wagenlenker bedauerte und der Lehrer deshalb zankte, 
erkliirte der hoffnungsvolle Zogling, er habe von I.IektoFs Scbleifung 
durch Achilleus gesprochen. — Es bestatigt uns dieses Beispiel auf 
eigenc Weise, dass in Rom nicht etwa erst die erwachsene Jugend 
den Circus- und Fechterspielen ein leidenschaftliches Iritercsse schenkte, 
sondern dass wirklich die Kinder bereits Gladiatorcn spici ten, 
wie wir dies auch atis Epiktetos ersehen1). „Nichts zeigt so selir den 
ungeheuren Unterschied zwischen der Denk- und Empfindungsweise 
des romischen Alterthums und des heutigen Europa, ais die Beurthei- 
lung, welche die Schauspiele des Ampliitheaters damals und jetzt bei 
Gebildeten fanden. In der ganzen romischen Litteratur begegnen wir 
kaum einer Aeusserung des Absclieus, den die heutigc Wolt gegc-n 
diese unmcnschlichen Lustbarkeiten empfindet.“2) Waren nun auch 
solche Yorbildcr von Seiten der Erwaclisenen ohne Zweifel von un- 
giinstigem Einfluss auf die kindliclie Empfindung, so diirfen wir dar- 
iiber doch nicht vergcssen, dass dies eben romischc Vcrgnugungen 
waren. Wie aber der erste Unterricht uberhaupt in rationeller Weise 
an das Spiel angeknupft wurde, werden wir weiter unten sehen.

Besitzen wir nun auch, wie sich leicht denken lasst, keine zusam- 
menhangende und absichtlich entworfene Skizze einer solchen Familien-

*) Cf. Manuale 29, 3; Tacit. dialog, de orat. 29: quos alios adulescentulorum ser- 
mones escipimus, si quando auditona intravimus? — Plin. epp. IX, 6, 2: tot milia 
virorum tam pueriliter identidem cupere currentes equos, insistentes curribiis 
homines videre sqq.

2) L. Friedlamder a. a. O. Seite 241.
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erziehung fiir die ersten Jahre, so crsehen wir gleichwohl aus mancher- 
lei gelegentlichen Aeusserungen der Schriftsteller, in unabsichtlich ge- 
gebenen und deslialb fiir uns um so werthvolleren Ziigen aus dem 
antiken Familienleben, dass man sich der hohen Bedeutung dieser 
ersten Erziehung der Kinder gar wohl bcwusst war, in den meisten 
Familien der bessern Epoclie mindestens ebenso gut wie heutzutage. 
Wahr bleibt es immerhin: des deutschen Lebens Kern ist das Fami
lienleben und der Kern des deutschen Familienlebens ist die A c li
tu n g des We i b es, der wlirdigen Ordnerin des Hauses, die da 
„lierrschet weise im hiiuslichen Kreise“ und vor Allem Hausfrau und 
Mutter und dann vielleiclit auch eine „Damę von Welt“ ist1); und 
solclie Eigenschaften, wie sie in dieser Beziehung, nach den bewun- 
dernden Ausdriicken der romisclien Berichterstattung, schon der alte 
heidnische Deutsche besass, suchen wir vergcbcns im klassisclien Hcl- 
las. Aber dennoch ist es bedeutungsvoll, wenn dic Sprache der Romer 
fiir diese erste Erniihrung und Behiitung des Kindes von Seite der 
Mutter oder einer freien Frau aus der Familie, nicht einer Sklavin, 
eine eigene Redensart aufweist, in gremio matris educari. Wir wollen 
zur Erlauterung, um den Leser nicht zu ermuden durch Mittheilung 
aller uns bekannt gewordenen Belegstellcn fiir die Thatsache,' dass we- 
nigstens im rbmischen Hause, in Folgę der hoheren Wiirde der rómi- 
schen Hausfrau, weit mehr eigentliches Familienleben stattfand ais bei 
den Hellenen, hier nur einiges Charakteristische anfuliren.

1) Vgl. Friedr. Giehne, Deutsche Zustande u. Interessen, Stuttg. 1864, I, S. 41.
2) Dialog, de orat. c. 28; vgl. damit das schone I.ol) der Mutter des Agricola, Tacit. 

Agric. c. 4.

Vor Allem, lieisst es in einer merkwiirdigen, vielfacli dem Tacitus 
zugeschriebenen und seiner auch allein wiirdigen Schrift2), liess jeder 
Romer seinen Solin, das Kind einer tugendhaften Gattin, nicht in der 
Kammer einer gekauft.en Amme auferziehen, sondern am Ilerzen und 
auf dem Sclioosse der Mutter (gremio ac sinu matris, cf. Cic. Brut. 58), 
dic ilircn grossten Ruhm darin fand, iiber ihr Haus zu waclien 
und ihren Kin dem z u leben. Man wiihlte eine altere Verwandte 
von edier und bewahrter Sinnesart aus, der man die gesammte Jugend 
einer ganz ausgebreiteten Familie anvertraute, in dereń Gegenwart es 
kaum miiglicli war, ein unsittliclics Wort auszusprechen, eine unanstan- 
dige Ilandlung zu begehen. Und nicht bloss der Arbeit und dem 
Fleisse der Knaben, auch ihren Erholungen und Spielen (remissiones 
lususąue puerorum) verlieli diese Aufsicht den Charakter der Unschuld 
und Sittsamkeit. So hat die Mutter der Gracchen, Cornelia, so Casar’s 
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Mutter Aurelia, so des Augustus Mutter Atia die Erziehung der Kin
der geleitet und grosse Manner der Welt erzogen. Diese strcnge 
Zucht hatte zum Zwecke, dass der Knabe in der Ze"it, wo sein Wesen 
noch rein und unschuldig war und noch keine falsche Richtung em- 
pfangen hatte, mit ganzcr Secie edlcr Beschaftigung sich zuwende, und 
mochte ihn seine Neigung zur Kriegskunst oder zurRechtswissenschaft 
und zur Beredtsanikeit fiihren, nur diesem Berufe lebcnd in seinem 
ganzen Umfangc ihn erfasse. — Dann folgt eine stark contrastircnde 
Zeichnung des Verfassers von dem Unfug und der Gewissenlosigkeit 
in der Kindercrziehung seines Zeitalters, zu der sieli leicht manche 
Parallele aus der Gegenwart zichen liesse. — Aber auch bei den Grie- 
chen wird haufig das Gliick solcher Kinder gepriesen, denen, von bra- 
ven Eltern stammend, friihzeitig das edle Muster und Beispiel 
trefflichcr Eltern vorschwebt, oder es wird in dcmsclben 
Sinne das Lob eines cdlen und wackeren Stammes uberhaupt; ausge- 
sprochen >). So wird die Abkunft von den fiir’s Vaterland Gcfallenen 
besonders hochgepriesen in den Leichenreden, gleich der Mutter und 
der Mutter-Erde2) und der Erziehung und Bildung, die das Yaterland 
uberhaupt seincn Sohnen angedeihen lasst3).

Uns will es darum bediinken, ais ob man im Alterthum den un- 
schatzbaren Werth der Familienerziehung (vgl. auch die Ein
leitung zu den Knabenspielen S. 13) in mancher Beziehung, und vol- 
lends in der Umgebung der romischen Matrone, recht gut erkannt 
und durchschnittlich wohl ebenso gut zu wiirdigen Ycrstanden habe, 
ais es in unserer fórtgeschrittenen Cultur der Fali ist. Zwar auf die 
Madchenerziehung bei den Griechen und Rómern werden wir erst spa- 
ter eigens zu sprech-cn kommen; was aber die yielberufene Zuriick- 
setzung und Verkummerung der Frauen bei den Griechen anlangt, so 
wollen wir gleichwohl schon jctzt andeuten, dass nach unserer Ueber- 
zeugung und abgesehen von dem im Alterthum uberhaupt vielfach 
Yorkommenden Recht, die neugebornen Kinder zu todten oder auszu-

’) Cf. Euripid. Hel. v. 941 sqq. Fragm. philos. graec. ed. Multach, p. 485, no. 53: 
ov -pora>v sto tiov ®ut<uv, zal sto r<uv vscot q Ypw-q <pur; tov p.śXXov-
ta zapnoM Tlij? dpetiję. Ibid. p. 221. Ant. Meliss. sermo rtepl YOvś<ov ypq“ori. 
Pseudo-PIat. Menex. p. 237, A: dya&ol Si-fiwKO Sta ro ęuiat s$ ayaftóv.

2) [iłjrpk, cf. Piat, de rep. p. 575, E: r.akai <plX»)v pyj-plJa te, hprpśę cpaat, zal
itarplóa xrX.

3) Eurip. Ileraclid. v. 297 sq. ouz esn rouSe zatsl zaXXiov 'fśpa; || rj itarpó? śa9Xou 
zdyaSou re<puxŚMai xrX. Eurip. in Alcum. ap. Stob. Grot. 363: <u{ aXr]^śę, śa3X<6v dit’ 
av8p<uv śa3Xa ppealtai rśxva || zaz<uv 3’dpoia ęuaei rn rou natpoę.
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setzcn <), woraus ohnehin niclits folgt fiir die Werthschatzung der Er
ziehung selbst, die Art und Weise, womit man sich in neuer Zeit in 
moglichst greller Ausmalung jener alten Zuriicksetzung nicht etwa 
des weiblichen Gescldechts uberhaupt, sondern auch der Mutter und 
Hausfrau nicht selten ergangen hat, wie es scheint, nach dem Satze 
von den Wirkungen des Contrastes, sicber iibertrieben ist, und dass 
eine derartige Uebertreibung mittelst des Massstabes orientalischer Zu- 
stande sich immerhin schlecht genug vertragt mit gewissen, ganz dem 
natiirlichen Verhaltniss entsprechenden Nachrichten und Schilderungen. 
Am allerwenigsten sollte man aber solche Schattenseiten aus dem Le
ben der alten Culturvolker, ais hatte man „seine Freude dran“, immer 
wieder beleuchten wollen in Zeiten, in denen man es erlebt hat, dass 
philosophische Vater ihre Kinder ins Findelhaus geschickt und hocli- 
gebildete Mutter ihren Emil oder ihre Emilie mit dem „Manna der 
freien Liebe“ auferzogen haben, nacbdem sie viclleicht wahrend der 
ersten Lebensjahre ihrer Kinder, also zur entscheidenden Zeit der Grund- 
legung aller Erziehung, wo Gemiith unmittelbar auf Gemiith wirken 
sollte, . denselben oft kaum einen kurzeń Besuch abgestattet hatten. 
Die Resultate freilich einer solchen „mutterlosen11' Erziehung veran- 
schaulicht uns auch schon Aristophanes in jener Scene der Wolken 
Vrs. 1443 ff., wo der ungerathene Pheidippides, nacbdem er gegen 
seinen Vater die Hand erhoben, zu diesem Frevel „einen neuen und 
argeren“ androht, die Mutter zu schlagen wie den Vater. — Vielmehr 
erschien die hausliche Erziehung sogar dem in so vielen Stiicken ais 
frivol geltenden Lukianos ais die wiclitigste Grundlage aller edeln 
Bildung. Die erste Erziehung, bemerkt bei ihm Solon, iiberlassen 
wir den Miittern, Warterinnen und Lehrern, um die Kinder durch 
Erziehungsmittel, wiirdig der Freigeborenen, heranzubilden* 2). 
Was um so bedeutsamer ist, je weniger man sich solcher Anschauun- 
gen in einer Zeit versehen sollte, in welcher die wiiste Sittenlosigkeit 
dei’ spateren Romer in der Regel selbst auf den Schein einer hoheren 
Bildung verzichtete. Die Wichtigkeit aber der ersten Umgebung 
des Kindes und der ersten Eindriicke, die sich der weichen Seele 
auf lebenslanglich einpragen, wonach also die grosste Fiirsorge gebo- 
ten erschien in der Wahl der Warterinnen, die zur Pflege und Be- 
dienung nothig waren, glauben verschiedene Schriftsteller der Alten 

*) Vg]. Becker's Gallus II, S. 50 ff. dess. Charikles II, S. 5; J. Marquardt a. a. O. 
Seite 82.

2) Vgl. Lukian. Anach. § 19 und oben S. 229, Anmerk. 2.
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra). 16
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nicht eifrig genug betoncn und den Eltern, Erziehern und Lehrern zu 
sorgfaltiger Beachtung empfehlen zu kónnen. Denn

„Walirlich rnhmvoll ist es, wenn ein Mann von Reichthum. und Gescldecht 
Kinder aufzieht, seinem Stamm ein bleibeud Denkmal und sich selbstu i).

So hebt namentlich Cicero, wenn es ihm auch zunachst um einen speciel- 
len Zweck zu tliun ist, um reine Aussprache und richtigen Ausdruck 
des kiinftigen Redners, docli nachdrucklich hervor, dass bei der rcgen 
Empfanglichkeit und grossen Lebendigkeit des Kindergemiiths die erste 
Umgebung von der grossten Wichtigkeit und fiir die ganze Erziehung 
von dauernden Folgen sei. „Es ist von grossem Einfluss, wen das 
Kind taglich zu Ilause. bort, mit wem es von Jugend auf redet, wie 
Vater, Mutter und Padagogen sprechcn.“ (Cic. Brut. 58, 210; womit 
auch die einsichtsvollen Bcmerkungen bei Quintilian. Inst. or. I, 5 zu 
vergleichen sind.) Diese Nachhaltigkeit der ersten Eindriicke in die 
zarte jungę Seele verglich man daher mit einem den Alten gelaufigen 
Sprichwort dem bleibenden Beigeschmack, den ein Gefass von seiner 
ersten Fiillung her bewahrt2). Dagegen sind uns Klagen iiber arge 
Sorglosigkeit der Eltern in dieser Beziehung, wenn wir die 
ohnedies ziemlich mildc Stelle bei Platon im Laches p. 179, A aus- 
nehmen, erst aus der spiitern Epoche und in den krassen Schilderungen 
des damaligen sittlichen Verfalls und der Auflosung alles Familienlebens 
aufgezeichnet. AmYaterwird in derRegel eher eine herbe Strenge 
hervorgehoben, und dies nicht etwa, wie der kundige Leser hier vor- 
aussetzen mochte, bloss am romischen Vater, der, nach seiner patria 
potestas und seinem in cinzelnen Fallen auch grausam geiibten Straf- 
und Zuchtrecht, die Gewalt, welche die Natur den Eltern ais Pflicht 
auferlegt, um das Kind wahrend der Unmiindigkeit zu leiten und zu 
schiitzen, ais ein Recht iiber Freiheit, Leben und Tod in Anspruch 
nahm und auf die ganze Lebensdauer ausdehnte3); und auch nicht 
erst in jener Periode, auf welche die manclimal unsicheren Streiflichter 
der sogenanntenneuerenKomodiefallen, wonach diese Herblieit der Vliter 
und Padagogen gewohnlich nicht zu lange vorhalt. Denn schon ein 
dem Solon zugeschriebener Ausspruch lautet dahin, dass man dem 
Sohne oder der Tochter nicht zulacheln solle, um nicht spiiter weinen 
zu miissen4). Dass jedoch alle iibertriebene Strenge, die sich ais Jah-

') Plaut. Mil. glor. III, 1, 109, sq.
2) Vgl. die Ausleger zu Horat. epp. I, 2, 69: quo semel est imbuta recens serra- 

bit odorem || testa diu.
3) Vgl. Becker's Gallus, II, S. ii ff.
4) Multach, Fragm. philos. gr. p. 221: ulio xai Oufatpl pf> TtpoapetSidai);, ba p; 

uarepoy Sazpuaijs. Ibid. p. 345 ein schones Dictum des Demokritos: rtarpóc aiocppo- 
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zorn u. dgl. aussert, auch den Alten ais verwerflich galt, werden wir 
spater sehen. Auch die Mutter greifen nicht etwa bloss durch Be- 
schwichtigen nnd Vermitteln ins Werk der Erziehung ein, sondern 
auch durch Ziichtigungen, im Nothfall selbst mit dem Pantoffel’), Den 
wesentlichen Antheil aber, den die Mutter an der Erziehung nahm, 
ersehen wir schon aus den Schilderungen der heroischen Zeit* 2) in 
ebenso charakteristischen Ztigen wie aus den spateren historischen 
Nachrichten. Denn Jedermann, die ganze Familie, hilft mit beim 
Erziehunswerk und es entspinnt sieli, wie das Sokrates im Platonischen 
Protagoras anschaulich schildert, ein fbrmlichcr Wettstreit zwi
schen Warterin und Mutter, dem Padagogen und dem 
Vater selbst, auf welche Weise der Knabe reclit wacker werden 
konnte3). Und wie gross auch die Mutterliebe ist (Euripid. Androm. 
418—425), ihr Einfluss rcicht in den iiberlieferten Erziehungsbeispie- 
len gerade so weit, dass er wohl in der Regel diesseits der Linie 
jenes Tadels geblieben zu sein scheint, den Platon und Andere aus- 
sprechen, wenn sie gelegentlich die einseitige und ungliickliche Ein- 
wirkung der Weiber auf Prinzenerziehung, z. B. am persischen Ilofe, 
kennzeichnen4).

auvł] pefiaroy rśxvo'.a rcapa77eXp.a, und p. 563 des Arcliytas; earu> ó itazijp irapaSeiypa 
apetdc rotę rcaiaiy.

9 Vgl. die Belegstellen bei K. Fr. Hermann, Gr. Priyatalt. S. 173. Annierk. 13. 
Bei Aristoplianes in den Froschen Vs. 622 verbittet sich Jemand ais die leichtesten 
Arten der Zuchtigung, womit die Kinder der Freigebornen geziichtigt wurden und mit- 
unter auch selbst einander im Scherze schlugen, die „mit Lauch und Zwiebelrohrchen.tt

2) Vgl. z. B. bei Theokritos Idyll. XXIV. 132: iu3s psy 1 HpazXffi <piXa itaióeuaaro 
{idttjp.

3) Piat. Protag. c. 15, p. 325, D sqq. zai -poepóę zai paj-njp zai iratSapofóc zai au- 
roc o itarrjp uśpi toutou ótapd/oyrat, ornuę mc (Jśktiaroc earai ó itaic. Cic. Tuscul. 
disp. III, 27, 64: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis so- 
lum, sed etiam yerberibus sqq. Vgl. auch bei Lukian. Anach. 20. med.; auf den wei- 
teren Unterricht in ypapp.ara ztX. uiró rwy foyeioy, von den Eltern ertheilt, bezieht 
sich Dio Chrysost. XIII, p. 426, R. desgleichen Plutarch, Cato c. 20. Hievon wird spa
ter die Rede sein.

4) Piat, de legg. p. 694, D sq. p. 695.
16*

Allerdings ist die Bedeutung der griechisclien Hausfrau fiir das 
hausliche Leben und die Kindererziehung im Vergleich zu der Stel- 
lung der romischen ziemlich herabgestimmt; aber eine ganz nichtige 
kann sie unmoglich gewesen sein. Die Frau erscheint eben bei der 
politischen Riihrigkeit des Mannes wie zur Seite geschoben; sie bleibt 
ohne alle Kenntniss der taglichen offentlichen Vorgange und kann 
schon deshalb nie zu der Bedeutung einer Vet.uria, Cornelia, Porcia 
und anderer romischen Frauen von weittragendem Einfluss und Cha
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rakter gelangen. Eine gewisse Zurlicksetzung und Missachtung spricht 
sich in dieser Hinsicht unsres Eraclitens auch aus in dem ofter wieder- 
holten Spruch: Stillscliweigen ist des Weibes Schmuck1), eine Miss
achtung, die uns einerseits manches Beispiel von Entartung der Wei- 
ber bis zur Stumpfsinnigkeit (avatalh)ata) und ihre gewohnliche, von 
Simonides von Amorgos u. A. verspottete Bildungslosigkeit erklart, 
andererseits auch manche seltsame Erscheinung des Weiberhasses und 
den so verbreitetcn frivolen Umgang mit Hetaren. Indessen haben 
neuere Schriftsteller das ganzc Verlialtniss immerhin allzu einseitig 
sich vorgcstellt; Sklavinnen waren die Elausfrauen denn doch nicht, 
wie unfrei und besclirankt sie auch ausser dem Hause sich bewegten. 
Aus Anckdoten iiber des Sokrates Xanthippe, die bekanntlich ais 
lastig genug geschildert wird, sowie aus einzelnen ahnlichen Zeich- 
nungen hatte man nicht sofort „faktische Belcge“ entnehmen sollen 
fiir die Allgemeinheit einer derartigen Amusie unter den griechischen 
Erauen und fiir den vblligen „Abgang zarter Vcrhaltnisse“. Man 
denke nur an die naive und einfache Schilderung, wie sie bei Xeno- 
phon im Buche vom Haushalt von der Heranbildung einer jungen 
Hausfrau durch ihrcn milden und verstiindigen Mann gegeben wird2). 
Da erzahlt Ischomachos, wie die Kenntnisse seiner jungen Gattin aller
dings nicht iiber die weiblichcn Arbeitcn des Spinnens und Webens, 
der Kleiderverfertigung- u. dgl. hinausgegangen seien und sie von allen 
andern Dingen moglichst wenig geseben oder gehbrt geliabt habe, 
dafiir aber unverdorben, massig, keusch und von gutem Willen gewe- 
sen sei. Das war gewiss das Yorbild einer echten Hausfrau bei den 
Athenern, wenn dasselbe auch bei weitem nicht iiberall erreicht wor- 
den sein mag, ebenso wenig ais dies heutzutage nach anderen Anfor- 
derungen immer der Fali sein kann. Dagegen ist uns, wie gesagt, 
von den romischen Frauen bekannt, dass ihre Stellung, schon nach 
der Hciligkeit der romischen Ehe, eine weit bessere und wiirdigere 
war. Hier bewirkte die grossc Achtung reiner Weiblichkeit und die 
entscliiedene, dem Germanischcn verwandte Anerkennung eines liohen, 
den Frauen innewohnenden Werthes der Keuschheit und Tugend, dass

') Sophoki. Ai 293: ó 8’ eine irpóę p.6 de i 8’ u[ivoup,eva- || fuvat, yuva- 
i$t zóafxov atyęśpet. Man erinnere sich auch an die freie Rede des Telemachos 
an seine Mutter, Hom. Od. I, 356 ff. des Hektor an Andromaehe, II. VI, 490 ff. Mehr 
hierilber bei Aristoteles 1’olit. I, 5.

2) Xenoph. Oeconoin. VII, 5: 7] et>] pev ouitui itev-exai8exa ye-powia tjZSs itpóc 
epć zA. Die Madchen wurden namlich sehr friih, oft schon im funfzehnten Jahre ver- 
heirathet. Ovid. Metam. XI, 302: Chione .... mille procis placuit, bis septem nu- 
bilis annis.
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wenigstens in den iilteren unverdorbenen Zeiten des Staates das gegen- 
seitige Band zwischen Mann und Weib ais innigstes und unauflosliches 
Lebensband betrachtet wurde. Eine solchergestalt sich ergebende echte 
Hauslichkeit und Festigkeit des Familienlebens fehlte den Griechen 
allerdings. Fiir die romiseben Ehcleute gab es sogar eine eigene 
Gottin des Hausfriedens, eine taglichc Wachterin mit ihrem Heilig- 
thum auf dem Kapitol, das die Gatten besuchten, wenn sie sich ent- 
zweit hatten und wo sie nach der Auseinandersetzung ihrer Missver- 
standnisse sich versohnten J). Der Frau wurden bei den Romern nach 
der Hochzeit die Schliissel des Hauses ubergeben; sie selbst, ais Regen- 
tin des Hauswesens, theilte sich mit ihrem Gemahl auch in dic Erzieh
ung der Kinder und genoss innerhalb ihres Hauses grosse Freiheit 
und Ehrerbietung. Jetzt stelle man sich den ausserordentlichen und 
hochst wohlthatigen Einfluss vor, den unter sclchen Voraussetzungen 
eine tiichtige Frau ais Mutter auf ihre Kinder austiben musste! Es ist 
darum schwerlieh zu viel gesagt, wenn man gegeniiber der griechi
schen Hausmutter, die allenfalls in Sparta ihren Sohn lehrte, wie er 
recht sterben konnte, wabrend die romische ihn unterwics, wie er 
recht leben und sterben sollte, in dieser hohen Stellung der Frau eine 
neue Erscheinung in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit 
erkennt* 2). Dieser so unvergleichliche mutterliche Einfluss auf die 
Kinder und seine an christlich-germanische Ziige erinnernde Werth- 
scliatzung unter den Mitgliedern einer Familie war bei den Romern 
auch in der Kaiserzeit noch keineswcgs erstorben, wie wir uns iiber- 
zeugen konnen z. B. aus einem schbnen Denkmal kindlicher Liebe 
und Ilingebung, wie es Seneka ais Verbannter in Korsika seiner edlen 
Mutter Helvia errichtet hat. Es ist dies namlich eine Trostschrift einziger 
Art, worin uns, im Gegensatze zu der grossten Krankheit jener Epoche, 
dem Mangel an Zucht in der Lebensweise des weiblichen Geschlechts, 
ein cinfaches und ungeziertes Gemiildc von der stillen Iloheit und dem 
kraftigen Charakter seiner in einem alten Hause streng und gut erzo- 
genen Mutter iiberliefert ist3).

*) Vgl. iiber die Dea viriplaca Valer. Maxim. II, I, 6; L.Preller, Rom. Mythol. 
S. 507.

2) JY. Crarner, Gesch. der Erz. u. des Unterr. I, S. 370.
3) Cf. Seneca ad Helviam matrem de consolatione c. 2, 4; 16, 2. 3. 4; ad Mar- 

ciam de consolat. c. 24, 1 sqq.; de beneflciis I, 9, 3; III, 16, 2.

Den gesammten Stufengang nun von der ersten Erziehung des 
Knaben innerhalb der Familie bis zum Beginn eines mehrfachen Schul- 
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unterrichts erkenncn wir am besten aus einer bekannten klassischen 
Stelle des Platonisclicn Protagoras, die wir ihrer Bedeutung und An- 
schaulichkeit wegen liier einfugen wollen. Schon von zarter Kind
heit anfangend, heisst es im 15. Kapitel des genannten Dialogs, bc- 
lehren und ermalmen gutc Eltern, so langc sie leben, ein Kind, sobald 
es nur versteht, was zu ihm geredet wird; sowohl die Warterin ais 
die Mutter, der Piidagog ]) und der Vater selbst bemiihen sich im 
Wcttcifer dafiir, dass derKnabe auf das beste gedeihe, indem sie ilin 
bei jeder Handlung und Rede belehren und ihm zeigen, dies ist reclit, 
jenes ist unrecht, dies ist gut, jenes sclilecht, dieses fromm, jenes gott- 
los, dies sollst du thun, jenes untcrbleiben lassen. Und wenn er gut- 
willig gehorcht, ist’s gut; wo nicht, so trachten sie ihn wic ein Holz, 
das sich geworfen und verbogen hat, durch Drohungen und Schlage 
wieder gerade zu machen. Ilernach wenn sie ihn in die Schule 
schicken, scharfen sie dem Lehrer weit dringender ein, fiir die 
Sittsamkeit (euzoopta) der Kinder zu sorgen ais fiir den Unterriclit 
im Lesen und im Kitharspiel. Die Lehrer aber achten darauf; und 
auclr, wenn die Kinder schon Lesen gelernt haben und bereits das 
Geschriebene verstehen wie vorhcr das Gesprochene (tpu>V7jv, den Laut, 
Ton), dann geben sie ihnen auf den Bankchen die Gedichte ausge- 
zeichneter Dichter zu lesen und halten sie zum Auswendiglernen der
selben an, in denen viele Zurechtweisungen vorkommen und viele ein- 
gehende Schilderungen sammt dem Preise und der Verherrlichung 
trefflicher Manner der Yorzeit, auf dass der Knabe sie bewundernd 
nachahme und sich ernstlich bestrebe, auch ein solcher zu werden. 
Desgleichen richten die Musiklehrer ganz diesclbe Sorgfalt auf die 
Sittsamkeit und sehen darauf, dass die Knaben keinen Unfug begehen. 
Ausscrdem aber, wenn sie nunmehr die Kitliar spielen gelernt haben, 
unterrichten sie diese wiederum in den Gedichten anderer vortrefflichen 
Dichter, namlich der Liederdicbter, dereń Lieder sie den Gesangwei- 
sen unterlegen (der Melodie anpassen) und dann mit Zeitmass und 
Wohlklang die Seelen der Kinder vertraut zu machcn suchen, damit 
sie milder werden und durch Einhalten von Rliythmos und Harmonie 
geschickter zum Reden und Handeln. Denn das gesammte Leben 
des Menschen bedarf ja richtiges Zeitmass und harmonischen Einklang2),

*) Vgl. damit auch Piat. Lys. p. 208, D.
i) Ilas yap o [3io; rou av&poino’j elpu^piaę re zai Gappoariac Sectai. Cf. Cicero 

de offle. I, 40 extr.: ut in fldibus aut iu tibiis, quamvis paullum discrepent, tamen id 
a sciente animadverti solet: sic videndum est in vita, ne forte quid discrepet; vel multo 
etiam magis, quo maior et melior actionum. quam sonorum. concentus est.
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Ueberdies schicken sie die Kinder auch noch zum Tum lehrer 
(etę TtatiSorpipou), damit sie dcm Korper nach besser ausgebildet auch 
einer tiichtigen Gesinnung dienen kónnen und nicht nothig haben, 
wegen korpcrlicher Untauglichkcit, es sei nun im Krieg oder bei an
dern Unternebmungen, sich feigherzig- zurtickzuziehen. Wenn sie 
dann aber ihre Lehrer verlassen, so notliigt wiederum der Staat sie, 
die Gesetze zu lernen und nach diesen zu leben, u. s. f.

Der Unterricht im eigentlichen Sinn oder der Besuch einer offent- 
lichen Schule, die aber nicht „Staatsanstalt“ war, begann fiir den 
griechischen Knaben in der Rcgel mit dem siebenten Jahre, von wel- 
cher Zeit an der Padagog oder Knabenfuhrer in die Function der 
bisherigen Wiirterin eintrat, ais Aufseher und Begleiter der Kinder 
zur Schule, d. i. zum Unterrichtslokal des Lebrers !im engeren Sinn 
oder des Grammatisten (3t5aozaketoy) und zu jenem des Turnlehrers 
oder Padotriben (rcaZata-tpa). Die Angaben iiber diesen Zeitpunkt 
gehen freilich ziemlich auseinander, zumal da, wie es ja auch in un- 
seren heutigen Yerhaltnissen der Fali ist, die Kinder wohlhabender 
Eltern oft moglichst friihzcitig durch eigene Hauslehrer vorgebildct 
und ebenso zur Schule geschickt worden sein mogen. Darum heisst 
es auch am Schlusse der obigen aus Platon angefuhrten Stelle: Dieses 
fiihrt am besten aus, wer es am besten vermag; am besten aber ver- 
mogen es die Reichsten, dereń Kinder auch am friihestcn in ihrer 
Jugend anfangen die Lehrer zu suchen und am spatesten damit auf- 
hbren1). So will Platon in seinen Gesetzen (VII, p. 793 sq.) den 
Kindern vom dritten bis in das sechste Jahr ihre Spicie gestatten, 
und nach Aristoteles diirfen die Kinder bis ins fiinfte Jahr zu keinem 
Unterrichte, noch zu muhsamcn Arbeiten angehalten werden, um nicht 
das Wachsthum zu hindern, wohl aber -sollen sie so viel Bewegung 
bekommen, dass der Korper nicht unthatig bleibe; diese Bewegung 
mag man ihnen theils durch verschiedene kleine Geschafte, theils 
durch Spiele vcrschaffcn. Vom fiinften bis zum siebenten Jahre aber 
sollen sie gleich Zuscliauern einen Einblick, oder wie wir zu sagen 
pflegen, einen Vorgeschmack von denjenigen Kenntnissen erhalten, 
dereń Erlernung ihrer wartet* 2). Damit stimmt vollkommen die aus-

1) Piat. Protag. p. 326, C: paktata Se 8uvavrąt ot itXouoiu)TaTat, zai ot tout<ov utstc 
■npwiaira-a etę 8i3aazdku)v rfj? rj.tzia; dp^dnew. <pottav óiptaratta ditaz.Xartovtai.

2) Cf. Aristot. Polit. VII, 15: tm 8’ f/op-śwp ijkiziao pe/pt irevre ertuo, Tp
outc itu) upój pdfhjaw zakcu? eyet Ttpoadfet-) ou8eptav oure itpoc auayzaiou? kovouj, oku)? 
pł] ryp aujijow epKo8iJu)ai, Set rodaunjc TOfydvetv znnjaeo)?, idar: 8ia<pe-JYetv rrp apytau 
Tulu ou>pdtu)V' Xp>] Ttapaazeoa^ei') zai 8t aZZuw Ttpa^eu)1) zai Sta rij; itaiSta?. Gegen



238

driickliche Angabe in einer pseudoplatonischen Schrift, dass mit sieben 
Jahren die langen Leiden des Knaben unter dem strengen Schulre- 
giment ihren Anfang nehmen >)• Der Padagog mochte nim allerdings 
seine Function schon friiher beginnen, wenn auch nicht gerade, wie 
Plutarcli (oti SiSazroS tj aps-nj, c. 2) vielleicht im bildlichen Sinne 
berichtet, sobald das Kind entwohnt war (gx pakazto;); aber der 
eigentliche Schulunterricht begann nach den obigen zuverlassigen und 
ubereinstimmenden Angaben in der Regel sicher nicht vor dem sie- 
benten oder dem vol'lendeten sechstcn Lebensjahre. Uebrigens auch 
nicht viel spater; denn wenn Platon bei einer andern Gelegenhcit (de 
legg. VII, p. 794; p. 809) den Schulunterricht im Lesen und Schrei- 
ben (sv ppa|i[j.aaiv) erst mit dem zehnten Jahre beginnen lasst, so wird 
uns durch diese Aufstellung nur das anfangliche Uebergewicht 
der korperlichen Uebungen, also des gymnastischen Untcrrichts, fiir 
die Erziehung empfohlen, und ist dasselbe, nach unserer Ueberzeu- 
gung, immerhin naturgemasser ais die Forderung eines Quintilian, 
der, naturlich im Interesse seines zu einem Redncr-Ideal heranzubil- 
denden Muster-Zóglings bereits mit fiinf Jahren den grammatischen 
Unterricht begonnen wissen will (Inst. orat. I, 1), wenn auch dieser 
Anfang ais Spiel (lusus) eingeleitet werden mag, wie er weitlaufig 
auseinandersetzt. Einen ahnlichen sachten Anfang mit fiinf Jahren 
(aitd nevTS und einem Uebergang zum eigentlichen Lernen vom
siebenten Jahre an, wie Aristoteles an der angefuhrten Stelle, meint 
ohne Zweifel auch Platon in seinen Gesetzen p. 789, A, verglichen 
mit p. 790, A. — Uebrigens ist es schwerlich bloss zufallig, wenn 
Aristoteles drei Hauptperioden der Erziehung von sieben zu 
sieben Jahren ansetzt, also von der Geburt bis zum siebenten Jahre, 
dann bis zur Mannbarkeit und endlich bis zum einundzwanzigsten 
Jahre. Wie manche Dichter nicht mit Unrecht die Menschenalter 
nach solchen siebenjahrigen Perioden eingetheilt hiitten, so sollten 
auch die Kinder bis zum fiinften Jahre nichts lernen, bis zum sie
benten zusehen und zuhoren, von da bis zur Mannbarkeit lernen und 
leichtere Leibesubungen treiben, iu den nachsten drei Jahren nur 
musikalischen und wissenschaftlichen Unterricht erhalten, und endlich 
bis zum einundzwanzigsten Jahre sich den schweren Uebungen und

das Ende des Kapitels aber sagt er: 8tek$óvTu)v Be tujv neyre eridv ra Bu o p.eypt 
eitra Bet Oetopouę tJBtj ytvea6at twv p,a6rj<5ea)v, aę 8eaei p.av#avetv a u to u ę.

*) Axiochos p. 366, E: ó-rcoray Be etc ngy enWTtay atptzypat (to vłjitiov) TwkZouę 
'Ttoyouc BwNTlvjaav, uatB ayco yo't xa’t y pap par tara c xa’t TcatSorpi^at Tupawouyreę 
ztX ; cf. Pseudo-Plutarcb. de educat. pueror. c. 40. 
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einer bestimmten Diatetik unterwcrfen, theils um den Vcrirrungen des 
Geschlechtstriebes vorzubeugen, theils um sie fiir den Krieg und 
andere korperlichen Anstrengungen ftihig zu machen >). Eine merk- 
wiirdige Mahnung, den Knaben ja nicht zu lange ohne korper- 
licheUebung sitzen und damit trage werden zu lassen, 
findet sich schon bei Hesiodos* 2).

i) Cf. Aristot. Polit. VII, 15 extr; VIII, 4 init.
*) 'EpY-TSOff. p-rjS’ śn dzwpoiai xodKCetv, ou fdp apewov,|| italSoi Su u>Bexaraiov, 

óf avep’ dwpopa itoiei, || pi] 3 e 3 u u> 3 e x a pi; v o v. Vgl. Gottling zur Stelle. Solon. 
Fragm. rec. Bergk. 25: itatę pev dvT)(3oę e<uv eti orptioc epzoę o’3o\riov || cpuaaę ex(3dXket 
■npiuroo eirr erecf || rouc 3’ erepou; ore Si; reKśaet (hot eitf śviaurouę xrX. Cf. 
Paroemiog’ graec. ed. Leutsch II, p. 626.

3) Vgl. Sckomann, Griech. Alt. 2. Aufl. I, S. 521; Krause, Gesch. der Erz. und 
des Unt. S. 99 init Berufung auf die obige Stelle aus dem Asiochos; noch vorsichtiger 
aber driickt sieli Bernhardg aus, Griech. Litt. 2. Aufl. I, S. 78: „Auf die geistige Vor~ 
bildung folgte friih, zum Theil war ihr gleichzeitig, der gymnastische Cursus.“

Man nimmt nun gewohnlich an, dass der gymnastische 
Unterricht ziemlich gleichzcitig mit dem musisehen 
begonnen habe3). Nach unserer Ueberzeugung ist indessen eine 
solche Annahmc, wenigstens was. die griechischen Verhaltnisse betrifft, 
schwerlich richtig. Vielmehr scheint uns aus den verschiedcnen An- 
gaben der alten Schriftsteller, die sieli auf diesen Punkt bcziehen 
lassen, unzweifelhaft hervorzugehen, dass mit dem Besuch der Palastra 
und des Unterrichtes durch den Piidotriben der Anfang gemacht 
wurde; jedoch keineswegs, wie sich denken lasst, mit einem strengen 
gymnastischen Unterricht oder mit anstrengenden Leibesubungen, son
dern mit den wicderholt erwabnten lcichtercn (zootpo^spa) Uebungcn, 
die sich gerade am natiirlichsten und zwanglosesten an dic bisherige, 
mehr eigenwillige Bethatigung korperlichen Gedeihens und zuneh- 
mender Gewandtheit von Seite des Knaben anschloss. Oder will 
man im Ernst voraussetzen, was keine cinzige Nachricht bestimmt 
andeutet, dass der Knabe sofort von der angegebenen Zeit an Tag 
fiir Tag zwei verschiedene Schullokale besucht habe, und zwar ein 
jedes auf dic gleiche Zeitdauer? Wir konnen uns nicht dazu ent- 
schliessen, eine solche moderne Anschauung von der unmittelbaren 
Aufeinanderfolge verschiedenartiger Unterweisung auf den ersten hel- 
lenischen Knabcnunterricht zu iibertragen. Es hatten doch, wenn 
dieser Unterricht nach seinen beiden Hauptrichtungen, der gym
nastischen und der grammatischcn, ziemlich gleichzcitig begonnen und 
fortgefiihrt werden sollte, die betreffenden Lokalitaten, wie dies nach 
der ausdriicklichen Angabe bei Aeschines geschah, weder gleichzeitig 
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eróffnet noch auch geschlosscn werden konnen. Wenn aber dic Knaben die 
gymnastische Schule zu einer andern Tageszeit besuchten, ais die 
grammatische oder dic des Musikmeisters, wozu dann das strenge 
Yerbot, eine Palastra oder eine musischc Schule zu einer friihercn 
Stunde zu bffnen oder spater zu schliessen, ais es das Gesetz will?1) 
Man mag sich also zu dieser Frage stellen wie nur immer, so ergibt 
sich die Nothwendigkeit verschiedenc Abtheilungen oder Curse fiir 
den Unterricht rorauszusetzen, d. i. fiir Knaben von verschiedenem 
Alter auch eine entsprechende Modification der beiden Hauptarten des 
alten Schulunterrichts anzunehmen; wie z. B. Aristoteles an der vor- 
hin erwahnten Stelle fiir eine gcwisse Lebensepoche naturgemass den 
einen Lchrgegenstand mit grosserem Nachdruck betrieben wissen 
mbchtc ais den andern.

Ist diese Voraussetzung richtig, so sehen wir nicht ein, warum 
wir nicht an unserem Satze festhaltcn sollten, den wir, wenn auch in 
verschicdcner Form, bereits zu wiederholten Malen auszusprechen ge- 
nbthigt waren, dass namlich, wie im modernen Jugendunterricht die 
friihzcitige und fortgesetzte Einwirkung auf die geistige Bildung 
vorherrscht,so im antiken griechischen und grossentheils, wie wir sehen wer
den, auch im romisc.hen eine reehtzeitige Einwirkung auf die leibliche 
und geistige Entwickelung des gesammten Menschen sich geltend 
macht. Am allerwenigsten aber konnte es den Hellenen einfallen, 
gleichzeitig die beiden Hauptrichtungen in der Erziehung mit ganz 
glcichem Eifer schon rom siebenten Jahre an cultiviren zu wollen; 
und was z. B. Isokrates an einer bedeutsamen Stelle (rtspi avri8. 
§ 181—185), die wir ais zu ausgedehnt hier nicht anfiihren wollen, 
in diesern Betreff auseinandersetzt, ist nicht blosse rhctorische Diatribe, 
sonderiCdie gemeine Ansicht aller Philosophen und Sopliisten uber
haupt, dereń padagogische Maximen wir kennen.

Je nach der Zahl der Jahre des Zoglings und je nach der lang- 
sameren oder rascheren Ausbildung der jungen Eigenart musste dem- 
nach die eine oder die andere Richtung in der Erziehung und im 
Unterricht uberwiegen. Dies gilt uns, wie gesagt, ais ein allgemeiner 
natiirlicher Grund und ais ebenso ausgemacht wie irgend ein anderes 
Axiom es sein kann, bei dem man allenfalls genothigt ist mit ein paar 
kurzeń Worten des Contrastes einen scharfen Gegensatz zwischen an- 
tiker und moderner Cultur zu bezeichnen und festzuhalten. Freilich 
immer auf die Gefahr hin, dass damit vorerst nur ein Fingerzeig

*) Cf. Aeschin. adv. Tim. § 9: xai roóę 3i3aaxakou; ra 3i3asxaketa xa’t rouc iraiSo- 
rpi(3ac rac •rcakaiarpac dvofyetv p.ev auaYopEust p.r| Tupórspoy xrX. 
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gegeben werde. Nacli Aristoteles soli nun aber entschicden die ethi- 
schc Vorbildung der litterarischen und dem Schulunterriclit im Lesen 
und Schreiben vorangehen; der Korper vor dem Geist erzogen, der 
Knabe also ftirs Erste dem Unterricht des Padotriben iibergeben 
werden1}. Wir wundern uns keineswegs* 2) dariiber, dass Aristoteles 
sich nicht zugleich erklart habe, wann der Anfang mit dem Unter
richt im Lesen und Schreiben (iv ypappotat) gemacht werden soli: er 
hatte ja keine Schulregulative zu entwerfen, und er lasst obendrein 
den Knaben sogar schon vor dem siebenten Jahr in die 
Gymnastik einfuhren (Polit. VII, 17, vgl. Polit. VII, 15 in Betreff 
des Kinderspiels). Wie sich von selbst versteht, war aber dieser erste 
Schulunterricht nicht ein einseitiger eigentlicher Turnunterricht, son
dern ging auf die allgemeine Bildung des Aeussern (suzoapta), aut 
die Beobachtung von anstandiger Haltung und Sittsamkeit von Seite 
des Knaben uberhaupt, also, wie wir das unten im Einzelnen sehen 
werden, auf die Zucht und Unterweisung durch den Knabenzucht- 
meister oder Padotriben, der gewiss auch den Namen von diesem 
ersten Unterricht erhielt.

*) Polit. VIII, 3 : eitsl 3$ cpavepóv, itorepov role TcaiSsureo^ rep Xóy<p %at
Ttepl to aiop.a upórepoy 3tavoiav, §TjXov sx rouru>v, ort rcapaSorśoy rouę
'rcouSaę yupa<5rix7] zai 'iratSorpipiz^'* roortoy yap i] p.sv rwa notet rrp e£w rou
a(Dp.aroę, 3s ra epya zrX. Womit zu vergleichen VII, 13.

2) Mit W. A. Becker, Charikles II, S. 24.
3) Cf. de legg. VJI, p. 794; Krause, Gesch. der Erz. S. 99 Anmerk. 2 flndet mit 

Recht ausser vielen andern auch darin einen Beweis, dass beide Werke, der Staat und 
die Gesetze, zu ganz verschiedenen Zeiten verfasst sein miissen.

Was Platon betrifft, so lasst er in seinem Staat allerdings den 
ersten Unterricht des Knaben mit der Musik beginnen (de rep. II, 
p. 376, E; p. 377, A), obwohl er sich anderswo der fruhzeitigen 
korperlichen Ausbildung nicht abhold erweist; dagegen nach den 
Gesetzen desselben Denkers soli der Knabe schon nach vollendetem 
sechstcn Jahre zum Lehrer der gymnastischen und kriegerischen 
Uebungen gebracht werden3). Hiebei ist jedoch nicht zu. ubersehen, 
dass Platon in den Gesetzen die ersten Leibesiibungen auf die oben 
erwahnten naturgemassen Kinderspiele (auTOSJoetc izaidiać) folgen lasst, 
also einsichtsvoll den ersten Unterricht ans Spiel gekniipft wissen 
will (de legg. p. 820, D; 643, D); ais solcher konnte aber schwerlich 
der Lese- und Schreibunterricht gemeint sein, auch wenn wir voraus- 
setzen, dass bereits im elterlichen Hause priifende Versuche statt- 
gefunden hatten. Denn es wird ausserdem bemerkt, wie die hierauf 
beziiglichen Uebungen, im Interesse der Grundlegung einer ganz 
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gleiclimassigen korperlichen Ausbildung, bei gewissen. Gliedmassen 
jedesmal nach rechts und links vorgenommen werden sollen u. dgl. 
mehr.

Wir beruhigen uns daher nach dem Gesagten durchaus nicht bei 
der Annahme Krause's a, a. O. S. 99, wie es viel wahrscheinlicher 
sei, dass man sich in keinerBeziehung, namlich weder nach 
dci' gymnastischen noch nach der gr amma tis ch e n Seite 
hin, iibereilt und den Knaben vor zuriickgelegtem siebenten 
Lcbensjahre hóchstens mit leichten Spielen beschaftigt habe, sondern 
wir schlicssen ausser den bereits angegebenen Griinden auch aus den 
Platonischen Gesetzbiichern auf eine Praxis im obigen Sinne fiir das 
tagliche Leben, indem diese Schrift gerade durch die Discrepanz, in 
welcher sie anerkanntermassen durch ihre Descendenzen und Conccs- 
sionen an dic Wirklichkeit zu den Biichern vom Staate steht, fiir die 
echtc Erziebungs- und Unterrichtscpoche ein Uebergewicht der leib- 
lichen Uebungen andeutet, wcshalb auch') ’ geradezu bemerkt wird, 
ohne Gymnastik und die weitere'Ausbildung hatten Leib und 
Seele keincn Werth. Und nicht minder bedeutsam heisst es in un- 
serem Sinn im Protagoras in jener bereits angefiihrten kurzeń aber 
vortrefflichen Schilderung des gewohnlichen Stufengangs in der 
Erziehung eines hellenischen Knaben: Nachhcr, d. i. nach der ersten 
hauslichcn Erziehung, wenn die Eltern ihn in die Schule schicken, 
scharfen sic dem Lehrer weit dringender ein, fiir die Sittsamkeit der 
Kinder zu sorgen ais fiir den Unterricht im Lesen und im Kithar- 
spiel2).

Beherzigt man nun diese Bedeutung des ersten gymnastischen 
Unterrichts, wie derselbe vom Padotriben und den andern Lehrern 
und Gehiilfen in der Palastra begonnen wurde, so wird vollends klar, 
wie dem Aristoteles (Polit. VIT, 13J nach der Verschiedenheit der 
menschlichen Seele und der sich hierauf stiitzenden Tugenden alle 
Erziehung ais eine zweifache gilt, eine sittliche durch Angewohnung 
(vgl. oben S. 208 f.) und eine intellektuelle durch Unterricht. Wie 
aber der Korper sich friiher entwickle ais die Seele, so auch der

*)■ z. B. de legg. p. 743, E: yoiplę yup.v aartzrjt zai r^ę aXXvję natSeiaę zrX.
2) noku p.aXXov avreXXovtai emp.eXeia9at euzoapiac t(uv uai8a>v n fpappatuiu te zai 

ztSaptaeiuę ztX. Wenn jedoch bei Plutarch Alkib. schon c. 3 die Palastra erwahnt wird 
und erst c. 7 die bekannte Scene mit dem ■|■papp.aro5l3dazaXc>{, so sind daselbst nur 
zufallig die Leibesubungen vor dem ersten grammatischen Unterricht aufgefiihrt, da es 
dem Schriftsteller allem Anschein nach in einer solchen Einleitung bloss um die Zusam- 
menstellung charakteristischer Notizen zu thun war. 
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vernunftlose Theil derselben eher ais der verniinftige. Daher auch 
Zorn, Verlangen, Begierde sich in den Kindern bald nach der Geburt 
aussern, wiihrend Verstand und Vernunft erst spater hervortreten. 
Man miisse demnacli auf die Bildung des Korpers friiher 
bedacht sein ais auf die der Seele, und bei dieser wieder 
zuerst das Bcgehrungsvernibgen zu regeln suchen; denn die Natur 
der menschlichen Seele bringe es mit sich, dass die morałische 
Bildung der Verstandesent wickelung vorangeht. Um der 
Vernunft willen namlich sorge man fiir die Tricbe und Bestrebungen, 
um der Seelen willen fiir den Korper. In ahnlicher Weise 
verbreitet sich auch Platon wiederholt iiber die gleichmassige 
Verbindung der Gymnastik und der musischen Unterweisung. Wah
rend ihm insbesondere ais nothwendig gilt, dass jeder dieser beiden 
Ilauptgegenstande der padagogischen Einwirkung fiir sich selbst har- 
monisch behandelt werde, bringt er, wie wir weiter unten sehen 
werden, die gesammte Gymnastik ebenfalls in eine innige Verbindung 
mit der musischen Erziehungspraxis. Ausgehend von der1 Ansicht, 
dass bei der Ausbildung des Korpers nicht bloss einseitig Kraft und 
Starkę, sondern auch Anmuth und Kunst erzielt werden miissen, theilt 
er die Gymnastik in zwei Haupttheile, in den fiir das Ringcn 
(irakij) und in den fiir den Tanz (oplotę), wovon dann der letztere 
wieder in seinen wiirdigen Unterarten besprochen und empfohlen 
wird, so dass gerade die physisebe und die moralische Erziehung des 
Menschen auf diese Weise innig mit einander verbunden werden 
sollen. Denn von der musischen Kunst erhalten die Bewegungen der 
Tanzenden Takt, Tonart und Gesang (Worte) und werden dadurch 
beseelt und vergeistigt, so dass schliesslich Korper und Seele fiir den 
lebcnden Menschen ihre Einheit nicht besser und vollkommener ver- 
anschaulichen konnen ais im kunstvollen Spiele des Tanzes *).

') Cf. Piat, de rep. II. p. 376, E; III, p. 411, E; p. 412, A; Tim. p. 88, C; de 
legg. VII, p. 795, E: ra 8e pa&»]pard itou 8trra, oj; -f Eiitew, ^piqaaa8ai Jup^awoi 
av, ra pśv oaa rtepl ró acupa Yupva3rixiqę, ra 8’ ehpjyja; /apw pouaiaij; • ra 8s pjpyaawij; 
au 8uo, ró pśv ro 8ś itaXł)- ryje ópp]as<us 8e aXXr) pey Mouaiji Xe$tv
pipoupev<uv, ró 8e peYaXoitpere; <puXarrovra; apa xa'i eXeuihpow aXXł) 8ś eue^lat, 
eXa<ppót»)ró{ re svexa xai xaXXout r<uv rou aojparo; aurou peXuJv xat pepu>v xtX.
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§ 3.

Die Turnscliiile der Knaben.
Wie der Korper vor dem Geiste sieli entwickelt, so bildet sieli 

die hellenische Gymnastik, die Kunst der kbrperlichen Gewandtheit 
und Starkę, vor der Wissenschaft aus, dem Ziel und Mittcl fiir die 
geistige Ausbildung. Ein gesun der Korper war daninach, wie 
wir wiederholt gcsehen liaben, den Griechen die Bedingung einer 
freien Geistesbildung. Wir treffen darum schon bei Homer 
Beschreibungen gymnisclier und ritterlicher Wettkampfe und anmu- 
tliige Scliilderungen jener kbrperlichen Ausbildung und all der 
behenden Kiinste, die noch in spateren Zeiten das Ilauptelement der 
Gymnastik und Agonistik ausmachen. Das urspriingliche System 
dieser Uebungen war jedoch ausserst einfach, wobei obendrein fiir die 
Erzahlung von dem gesegneten Inselvolk der Phaaken zu beachten 
bleibt, dass bei diesen das gymnastische Element nur ais Bedingung 
eines heitern, gesunden und geselligen Lebens erscheint und nicht auch 
ais Yorbereitung zu kriegerischer Wehrfahigkeit Q. Die Uebung im 
La uf en geniigte, nach dem einfachen Betrieb im homerischen Epos, 
um den Beinen Gewandtheit, der Sprung, um denselben Starkę zu 
verleihen. Die Arme erlangten durch den Diskos- oder Scheibcn- 
wurf Kraft, durch den Speerwurf Gelenkigkeit und Sicherheit. 
Das Ringen iibte Arme und Beine, wie den ganzen Korper, in 
Gewandtheit und Kraft und brachte Harmonie in die Bewegungen, 
welche ausserdem besonders erstrebt ward in der Verbindung dieser 
fiinf Kampfarten zum Pentathlon oder Fiinfkampf. Dazu kam der 
Faustkampf, in welchem die Kampfenden einander, ohne sich 
gegenseitig zu fassen, mit Bleikugeln, die mit Riemen an den Handen 
befestigt waren, Schlage zu versetzen suchten. „Die mit dieser Kam- 
pfesart verbundene Lebensgefahr schloss dieselbe indess von dem 
Jugendunterricht aus, und sie war in einzelnen Staaten ganz ver- 
boten2).“ Endlich wurde noch im Pankration das Ringen mit dem 
Faustkampfe verbunden aber mit Hinweglassung der gefalirlichen Blei
kugeln. „Diese acht Uebungen, namlich sechs einfache: Lauf, Sprung, 
DiskoswUrf, Speerwurf, Ringen und Faustkampf, und zwei zusammen-

*) Vgl. Krause, Gesch. d. Erz. S. 59.
2) Chr. Petersen a. a. O. S. 4. 
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gcsetzte: Pentathlon und Pankration, machten in alterer Zeit die ganze 
Gymnastik der Griechen aus und sind fiir die Einrichtung der Gym
nasien massgebend gewesen >).“

Bei der urspriinglichen Einfachheit dieser Uebungen bedurfte 
man lange Zeit keincr besondern Einrichtung. Nur ein freier 
Raum mit einem geebneten, nicht allzu harten Boden (daher bei 
Homer ev toztw SarcśStp) war nothwendig. Bald jedoch entstand, der 
Natur der Sache nach, einGebaude zum Schutze der sich Uebenden 
oder der Kampfenden gegen die Unbill der Witterung; ausserdcm 
wurdc bald auch an cinen Aufbewahrungsort fiir die abgelegten 
Kleider gedacht, da die Uebungen nackt vorgenommen wurden; dazu 
kam ferner, dass ein solcher Ort erforderlich wurde schon um das 
Oel vorrathig zu haben, womit sich die Ringenden, um die Glicder 
geschmeidig zu machen, vorher einzurciben pflegtcn. Nackte Ringei- 
aber, die mit Oel eingerieben waren, konnten einander nicht fassen 
und wurden deshalb mit feinem Sande bestreut. Auch dieser bedurfte 
eines Raumes, wo er gegen Nasse gesichert war. Erwagen wir end- 
lich2), dass nicht bloss die Ringenden, sondern Alle, an welcher Art 
der Uebung sie sich auch immer betheiligten, mit Schweiss und Staub 
bedeckt wurden, so ergibt sich, dass fiir Reinigung gesorgt werden 
musste, wozu ausser einigen Gerathen ein Bad erforderlich war. 
„Da Flusse und Teiche in Griechenland selten sind und nicht gerade 
an Orten, die sonst fiir diese Uebungen geeignet schienen, sich fanden, 
wurden kiinstliche Wasserleitungen und Bader angelegt3).“

Das war der einfache Stufengang in der Entwickelung bescliei- 
dener Ringstatten zu jenen kostspieligen Luxusbauten, ais welche die 
spateren Gymnasien und vollends die Prachtanstalten dieser Art in 
der romischen Kaiserzeit erscheinen, die ais ein ganzer Complex von 
Hallen und Gebiiuden, Renn- und Wandelbahnen, Thermen etc. den 
einfachen ursprunglichen Zweck kaum mehr erkennen lassen. Dort 
in den baumreichen Ringpliitzen, die sich vor der Stadt ausbreiteten, 
entfaltete sich der athenische Biirgersolin und wuchs in den Staat 
hinein, nicht mittelst einer dressirenden Zucht nach spartanischer 
Weise, sondern in einer harmonischen Erziehung zur freien und 
vollen mannlichen Entwickelung.

Je nacbdem man nun die Anzahl der Theilnehmer sich denkt, 
mussten die Uebungen einen geringeren oder einen grósseren Raum

*) Petersen ebenda.
2) Mit Petersen a. a. O. S. 5.
3) Petersen ebenda.
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erfordern; einen geringen selbstverstandlich, wenn nur Einzelne sieli 
iibten oder die Uebungen von wenigen Paaren vorgenommen wurden. 
Beim Springen jedoch und beim Ringen, im Faustkampf und Pankra- 
tion, uberhaupt bei Uebungen, die ganz abgesehen von der Anzahl 
der Theilnehmer, eine gewisse Ausdehnung des Raumes wenigstens 
nach einer Richtung erfordern, wie der Lauf, der Diskos- und der 
Specrwurf, bedurfte man bereits eine Riiundichkeit von bedeutender 
Lange und, wenn Viele zugleich sich iiben wollten, auch von einer 
entsprechenden Brcite. Ringen undLaufen galten nun aber gerade 
ais dic wichtigsten Uebungen, wie wir unten bei der Betrachtung im 
Einzelnen sehen werden, und so erklart es sich, warum, abgesehen 
von der allgemcinen Benennung Gymnasion (von yu(ivoś nackt, pg- 
voov entblossen, ■ppvaęsaftai sich nackt iiben), womit eigentlicli jede 
gymnastische Ucbung uberhaupt bezeichnet wurde i), die beiden Ilaupt- 
platze fiir diese Uebungen auch ihre Namen davon erhielten, namlich 
Palastra oder Ringschule (von nakł), TtaAAsw = schwingen)2) und 
Dromos oder Laufbalin (on 8papeiv —Tpś/stv laufen)3). Offenbar be- 
deuteten die beiden Wór ter urspriinglich die Uebung selbst, dann 
den unbedeckten Raum, in dem sie angestellt wurden, und endlich 
haftete der Name Palastra vorzugsweise an dem G e b a u d e, das fiir 
die Ringcr und Pankratiasten errichtet worden war; wahrend dieLauf- 
bahn im Freien Dromos genannt wurde und die bedeckte Laufbalin, 
nacli der weiteren Entwickelung des Ganzen, mit einem andern Worte 
Xystos hiess (Suarcę, sc. 8po'}ioę, von $oetv glatten)4). Sollten nun alle 
Uebungen, wie sie der Fiinfkampf oder das Pentathlon in sich ver- 
einigte, nach- und ncbeneinander geiibt werden, so mussten auch die 
entsprechenden Raumlichkeiten einander nahe liegen; ein solches Ganze, 
von einer Ringmauer eingeschlossen, mit Laufbalin, Ringschule und 
und anderem Zubehór, hiess alsdann im weitern Sinne Gymnasium. 
Doeh gab es auch Palastren ohneDromen oder Laufbahnen, wahrend 
die letzteren, wenn auch nicht immer, doch gewóhnlich mit einer Pa
lastra verbundcn waren5).

’) Hesych. s. v. ppydCerai• aazeitat.
2) Man vgl. das noch in der Schweiz iibliche „Schwingen" oder „Schwinget" 

z. B. in Berlepsa^s Alpen, illustr. von Rittmeyer, Leipz. 1862, S. 349—352.
3) Daher bei Ilerodot. VI, 126: rotłi KXeia8evi]C zal 8póp.ov zal irakaldrprp 

ItOHjoapwoś zA. mit ausdriicklicher Unterscheidung.
4) „Weil der Boden von Pflanzen befreit, gegatet, gerodet und geebnet war", Peter*  

sen a. a. O.
6) Petenen a. a. O.
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Wir haben es demnach bei diesem Kapitel yorerst mit der schwie- 
rigen Frage zu thun, ob fiir die Uebungen der Knaben eigene Schu
len und Raumlichkeiten angewiesen waren, oder ob dieselben in der 
Regel in den Gymnasien, die bekanntlich den Junglingen zum Uebungs- 
platz und Aufenthalt dienten, vorgenommen wurden, ob es also eigene 
Ringschulen fiir die Knaben gab oder nicht.

Die Beantwortung dieser Frage fallt aber besonders deshalb so 
schwer, weil in den verschiedenen Zcitraumen der grossen Cultur- 
periode, die hier in Betracht kommt, der Sprachgebrauch der ein- 
schlagigen griechischen und romischen Schriftsteller wie ofters, so auch 
bei dem Worte Palastra hochst unsicher und schwankend oder gerade
zu willkiirlich erscheint und selbstverstandlich, nacli den Entwickelungs- 
gesetzen einer Sprache, erscheinen muss. Mit der Losung der aus 
solcher Verwirrung uberkommenen Zweifel und Widerspriiche haben 
sich nun unsers Wissens in neuerer Zeit etwas eingehender beschiif- 
tigt Fr. Ilaase, im Artikel Palastra und Palastrik bei Erscli und Gru
ber, Allgem. Encyklop. Sect. III, Th. 19, S. 360 ff. (1837); JoA. 
Heinr. Krause in seinem Werke iiber die Gymnastik und Agonistik 
der Hellenen, Leipz. 1841; ferner W. A. Becker im Charikles und 
dessen Recensent (Bergk) in den Hallischen Jahrbiichern fiir deutsche 
Wissenschaft und Kunst, 1841, No. 91 ff. S. 361—391. Manche Zu- 
satze und Erganzungen zu diesem Materiał liefert dann noch aus der 
neuesten Zeit die in archaologischef Beziehung wertlivolle Abliandlung 
von Chr. Petersen „Das Gymnasium der Griechen nach seiner bau- 
lichen Einrichtung® (im Vorles.-Verzeichniss des Hamburger Akadem. 
Gymnas. 1858), namentlich auch gegeniiber den yielen verwirrenden 
Bedenken bei Krause und Becker iiber den Unterschied zwischen 
Palastra und Gymnasium, Bedenken, die zumeist auf der haufigen Ver- 
wechslung und willkiirlichen Anwendung beider Bezeichnungen beruhen. 
Uebrigens hat Petersen der Auffassung Ilaase's im Voraus ais der 
riclitigen beigestimmt, ohne auf eine Erorterung der sich widerspre- 
clienden beziiglichen Wortbedeutungen einzugehen.

Haase nimmt namlich a. a. O. Seite 360 an, dass der Begriff des 
Wortes Palastra, abgesehen von willkiirlichem Gebrauche der spateren 
Schriftsteller, auf vierfache Weise sich modificire in

1) Palastra ais Gegensatz gegen das Gymnasium, ais Turnschule der 
Knaben, besonders in Athen.

2) Palastra ais Theil des Gymnasiums, besonders fiir die Athleten.
3) Palastra ais gleichbedeutend mit dem Gymnasium, besonders bei 

den italischen Griechen und bei den Rornern.
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpaliistra.) 17
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4) Palastra im metaphorischcn Gebrauchc. Vgl. daselbst die Belcg- 
stellen S. 360—362.

In alinlicher Weise blieb Krause, wenn auch nicht ohne wiedcr- 
holte Zweifel, bei der Ansicht stelicn, dass die Palastra urspriinglich 
nur ein Theil des Gymnasiums und vielleicht der wichtigste war, vor- 
zliglich fiir die Uebung im Ringen (itaKig, rcaXaćetv), ais eine der sclion- 
sten, iiltcsten und in aller Weise bedeutendsten gymnischen Uebungs- 
arten, bestimmt (Gymnast. u. Agonist. I, S. 107). Doch scheidet er 
S. 117 dahin aus, dass dic Palastra „urspriinglichscitdcm sie einen 
fiir sich bestehenden Uebungsraum bildóte, vorziiglich zu den 
Uebungen der Knaben, „bisweilen auch der mannlichen Jugend“ 
uberhaupt bestinnnt gewesen sei; da ja wenigstens die Paliistrcn zu 
Athen in Solon’s Gesetzen nur in Beziehung auf Knaben genannt 
wurden. Es mussten dcmnach dic Pa las tren in der alten Zeit vor- 
ziiglich fiir Knaben, die Gymnasien vorzugs weise fiir Ephe- 
ben bestimmt gewesen sein, wenngleich in der spateren Periodc die 
Gymnasien ais Tummelpliitze auch der Knaben erscheinen (S. 126.).

Dagegen gcht Becker s Erorterung iiber Gymnasium und Palastra 
(Charikles II, S. 180 ff.) dahin, dass kein Unterschied zwischen bei- 
den stattfindc, die Paliistrcn auch nicht ais blossc Unterrichtsanstalten 
fiir Knaben anzuerkennen seien und die letzteren zudem ebenso gut 
dic eigentlichen Schulen der Atlilcten waren, welche Krause S. 85 ff. 
in die Xysten (bedeckte Saulengiingc) verweist; erst K. Fr. Hermann 
hat in seinen Naclitriigen zum Charikles (vg'l. 2. Aufl. S. 186), sowie 
in seinen griech. Privatalterthiimern S. 183 die Becker sehen Unklar- 
heiten zuriickgewiesen oder doch wenigstens fiir dic klassische Zeit, 
mit łlaase S. 362, an einer bestimmten Unterscheidung zwischen Pa
lastra und Gymnasium festgehalten. Becker’s obengenannter Recensent 
jedoch verwarf sciner Zeit in Uebereinstimmung mit Becker die Ansicht 
llaase's und Krause's, dass die Palastra vorzugsweise zumUebungsplatze fiir 
Knaben und dasGymnasium furErwachscnc bestimmt gewesen sei. Derselbe 
yerlangte wciterhin, indem er an Becker s Werk riigte, dass darin der 
Sprachgebrauch der Schriftsteller der besten Zeit bei den Wortern 
■pp.vaatov und itakafarpa nicht beachtet worden sei (S. 375), vor Allem 
zur Lbsung dieser Frage ganz richtig eine vollstiindigc Sammlung der 
Stellen, wo yup.vaatov und Ttakaiarpa vorkommen.

Wir besitzen nun zwar keine solche vollstariflige Zusammenstellung 
der beziiglichen Benennungcn aus den betreffenden Schriften der Alten, 
glaubcn aber doch von yornherein annehmen zu mtissen, dass die An 
sicht Becker s schon darum verwerflich bleibt, weil es ja gar nicht 
darauf ankommt, wenigstens nicht fiir unsere Zwecke, ob die Palastra 
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der Gricchen ais Theil des Gymnasiums zu betrachten oder ais diesem 
vóllig gleich zu setzen sei oder nicht, sondern vielmehr darauf, ob 
man sich unter Knaben-Palastra oder -Palastrik uberhaupt etwas an- 
deres vorzustellen babę, ais unter den mehr bekannten Uebungen in 
den gewohnlichen Gymnasien. Denn die Rucksicht auf ein davon ver- 
schiedenes oder selbstandigcs Lokal vorschlagt niclits fiir unsern Zweck, 
bei dem es sich um einen bestimmten Unterriclitszweig handelt, nicht 
aber um eine Frage, die vielleicht eine der schwierigsten bildet 
in der gesammten Archaologie und Kunstgeschichte, namlich die Frage 
nach Anlagc und Einrichtung der betrcffenden Gebaude bei den Alten. 
Dass nun das Letztere der Fali war, lehrt uns allcrdings die gelegent- 
liche und gar nicht seltene Verbindung beider Begriffe, selbst wenn 
wir zugeben wollten, dass an solclien Stellen der eine Ausdruck allge
meine und der andere specielle Bezeichnung derselben Sache sei: ohne 
besondcres Bediirfniss fehlte es uns ja wiederum an dieser speciellen 
Benennung. Es untersclieidet nun aber z. B. Theokritos ganz bestimmt 
zwischen Gymnasium und Palastra, indem er von zwei erwachsenen 
Jiinglingen, die nach Bcendigung ihrer gymnastischen Uebungen aus 
dem Gymnasium hinweggehen, den einen nach einer Palastra eilen 
liisst, nicht etwa um dort neuerdings sich zu Iiben, sondern um da- 
selbst ais Zuschauer bei den Uebungen der Knaben sitzend sich aus- 
zurulien. Ygl. die 2. Idylle, Vs. 76 ff., wo die liebende Simaitha 
erzahlt:

Ais ich bei Lykon’s Hause nun war, auf der Mitte des Fahrwegs, 
Sali ich den Dclphis zugleich mit dem Eudamippos einhergelin. 
Blondcr an diesen erscliien mir der Bartflaum ais Helichrysos, 
Aber von lichterem Glanze die Brust ais du, o Selene, 
Da sie die edle Bescliwer des Gymnasiums eben vcrliessen.

Und Vs. 96 fahrt sic fort: Auf! und begieb dich
Hin zu der Ringkampfbahn des Timagetos, ihn zu belauern;
Dort ja wandelt er oft, dort ist es ihm wonnig zu rasten.1 2)

1) Ueber den letzteren von Bereik beanstandetcu Ausdruck vgl. unten in § 6 bei 
den einzelnen Uebungen unter E) Ringkampf.

2) Vgl. ferner Diog. Laert. II, 43: ’A4h]vatoi 3’euOóc p.stepioaav, olats xXetaai tac 
raAaiatpaę zal ta yuji^aaia. Pausan. IV, 32, 1: repl ts yup.vdata zal ev iraZaiatpaię. 
Lukian. de parasit. 51: tac 51 -itakaiatpac zal ta yup^dota ztX. Liban. Apolog. Sokrat. 
tom. III, p. 7 ed. Reiske; Cicero Epp. ad Attic. I, 10, 3: palaestrae gymnasiięue sąą. 
Dagegeu ebenda I, 8, 0: gymnasii xystiąue, wird ton Hermann zu Becker's Charikl. 
S. 193 Synonymie angenommen, weil systos iiberall nur ein architektonisc.ber Ausdruck. 
Vgl. jedoch Hesych. s. v. $uatóc dvetpevoc dOZrjtaic tóitoc, daher auf Inschrifteu ge-

17*
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Auf solche Stellen wie beim Pseudo-Xcnophon de rep. Athen II, 
10, wo die Privateinrichtung eines prachtliebenden Reichen gemeint 
sein kann, legen wir ohnedies kein Gewicht, ebenso wenig auf die 
besonders in der romischen Litteratur haufigen Stellen, an welchen ein 
ganz allgemeiner und metaphorischer Gebrauch der Worter palaestra 
oder gymnasium vorliegt')• Wollte man freilich jede einzelne Stelle 
bei spateren Schriftstellern zu Rathe ziehen, an der ein solches Wort 
willkiirlich und im allgemeinen Sinne gebraucht wird, so konnte man 
allerdings eine Losung- der ganzen schwierigen Frage immer wieder 
ais zweifelhaft erscheinen lassen; man kamę alsdann schliesslich kaum 
beim Standpunkte der Wahrscheinlichkeit an, gescliweige denn zu 
einem wissenschaftlichen Resultate, das in biindiger Kurze sich mit- 
theilen liesse. Und wahrlich, solche Gedanken miissen Jedermann be- 
scldeichen angesic.hts des uniibersehbaren Materials, wie es auf dem 
Gebiete der Gymnastik und ihrer Geschichte bei Krause gesammelt 
aber nicht geordnet vorliegt; wobei dann eine so schroffe Zusammen- 
fassung wie S. 126 „dass die Palastren in der alten Zeit vorziiglich 
fiir Knaben, die Gymnasien vorzugsweise fiir Epheben bestimmt wa
ren und in der spateren Zeit auch ais Tummelplatze der ersteren er- 
scheinen“, eben auch keine Beruhigung gewahren kann, wie Becker 
S. 188 (2. Aufl.) schon beraerkt hat. Es ist nun aber gerade hier, bei 
der Erorterung dieser Wortbedeutungen, nicht zu iibersehen, dass eben 
jedes Wort einer Sprache sein Leben, seinen Verlauf, seine Geschichte 
hat, und dass also, wie wir im modernen Leben gewobnt sind, bei- 
spielsweise den Begriff „Schule“ unbedenklich auf mannigfaltige Alters- 
und Bildungsstufen Einzelner zu tibertragen und anzuwenden, so auch 
die Alten vielfach in ihrcn Sprachen solche und ahnliche Begriffe wie

radezu xystici und xistici = atliletae, z. Li. bei Orelli Inscr. Cat. no. 2588, 2589. Vgl. 
Vitruv. V, 11, 4; VI, 7, 5. Plaut. Baceliid. v. 427: Hau mediocris gum nas i prae- 
fecto poenas penderes. Ibid. v. 431 :

Inde de hippodromo dt palaestra ubi revenisses dornum sqq.

1) Z. B. bei Plaut. Baccli. v. 66:
Penetrare huiusmodi in palaestram, ubi damuis desudascitur.

Terent. Eunuch. v. 476 sq.: Fśe periclum in literis.
Fac in palaestra, in musicis sq.

Cic. de orat. I, 18, 81: Nitidum quoddam genuę est verborum et laetum, sed palae- 
strae rnagis et olei, quain huius civilis turbae ac fori. De legg. I. 2, 6: habuitque vires 
agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palaestra sqq. II, 3. 6: nio- 
dicae palaestrae. III, 6. 14: Phalereus ille Demetrius mirabiliter doctrinam...............non
modo in solem atque pulverem, sed in ipsum discrimen aciemque produsit.
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Ringen und Kampfen, Ueben und Schulen u. dgl. sinnbild- 
lich zu verwenden pflegten, Begriffe und Bezcichnungen, die sich je 
nach dem Stufcngang der Cultur eines Volkes auch in seiner Sprache 
rascher oder langsamer modificiren und gar manche Umprtigung sich 
gefallen lassen miissen durch Abgang oder Zuschuss neuer Ideen und 
Ansehauungen, durch den lebendigen Sprachgeist und den Gebrauch 
eines kraftigen Volkes, „dem die Entscheidung gebiihrt und das Recht 
und die Regel der Sprache“ j).

Ein weiteres Hauptbedenken gegen eine bestimmte Unterscheidung 
und Trennung von Palastra und Gymnasium stiitzte man auf die Be- 
obachtung, dass nach den Angaben der Alten ungemein haufig Jiing- 
linge und Manner in der Palastra vorkommen, namlich in der Knaben- 
Ringschule, nicht auf der Ringstatte oder in der Schule der Athleten 
uberhaupt, wahrend doch in einem bekannten Solonischen Gesetze bei 
Aeschines den Erwachsenen der Zutritt zur Knabenpalastra, bezieh- 
ungsweise zu den Uebungen der Knaben im Gymnasium, strenge unter- 
sagtwird* 2). Mit Rucksicht auf den Widerspruch nun, in wełchem dieses 
angebliche Gesetz aus alter Zeit zu allein steht, was wir sonst iiber 
den Besuch dieser Unterrichtsanstalten wissen3), hebt neuerdings auch 
Petersen a. a. O. Seite 24, Anm. 4, besonders hervor, dass, wennJiing- 
linge und Manner in der Palastra erwahnt werden, sie den Uebungen 
der Knaben zugesehen4), oder einen das Lokal benutzenden Sopbisten 
angehort oder mit den Knaben gemeinsam ein Fest gefeiert haben 
kbnnen, wie bei Platon im Lysis III, p. 206, D; oder dass die Palastra ais 

’) Man vgl. kiihne Wendungen wie Eurip. Suppl. v. 550 itaXaiapa&’ ^pd>v ó [llo;, 
Cyclop. v. 678 otvoę itaXaiea9at (iapuę, und mehr Beispiele unten beim Ringkampf in 
§ 6; oder z. B. die Skizze Otfr. Mutler's iiber den grossen Umschiag in der Bedeutung 
des Wortes 0/0X1] im Index Scholar. Acad. Gotting. 1838.

2) Denn es lieisst bei Aeschines c. Timarch. § 10 eintnal in der Erlauterung einer 
schulpolizeilichen Vorschrift uberhaupt: zai touc 3t3aazdXou{ ta 5i3aazaXeta zai rout 
•natSorpipa? ti; n aX a tatpa; owoiyew psv aita/opeuet (sc. ó lopoBerijc) u.-q upórepoi, itpiv 
ati ó rp.'.oę cwtayig zrX. Und weiterhin § 12 folgen unter anderm nach dem angeblichen 
Wortlaut des alten Gesetzes die Worte: zai pij śjśaroi rotę óitep rrpj t(bv itaiStOT rjktziav 
ouaw eiatevat ra>v itatSoio ev5ov óvro>'? xtX. und kurz darauf: zai ot /uptiaaiap/at 
roię'Eppaiott pij ódr<uaav auyza&i^ai pi]8śva r«>v ćv T|Xtzta rpómu pi]5evf eav oe eirtrpśitij 
zai pn ś-Seip-fT-j tou y u p v a a i o u, Loyoj earto ó yupiaotapyiję roi ryję eXśu8ep«iv cpSopds 
vóptu zrX.

3) Vgl. z. B. den Anfang des Platonischen Lysis; Gesetze VII, p. 804, C; P e r i z o- 
nius zu Aelian. Var. Hist. IV, 24, p. 295 ed. Kiihn, und mehr bei Krause S. 118 f. 
S. 126.

4) Vgl. ohen S. 249. das Citat aus Theokrit. II, 96.
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Theil des Gymnasiums gemeint sein kann, wie bei Aristophanes in 
den Wolken Vs. 1055; auch die ganz allgemeine Bezeichnung im Ge
setze mit yujwotato'; wiirde dafiir sprechen. Indessen der Annalime 
einer gemeinsamen Festfeier widerspricht das genannte Gesetz gleich- 
falls, denn das Verbot des Zutrittes sollte gerade an einem Ilauptschul- 
fest, den Hermaen, auch in Kraft bleiben, wie ausdriicklich bemerkt 
wird. Wir werden uns daher allerdings mit Petersen S. 25 zu der 
Annalime entschlicssen miissen, dass dieses vielberufene Gesetz nicht 
echt sein konne; oder vielmehr, wie wahrscheinlich, auch olinc Riick- 
sicht auf unsere Frage, dic Uneclitheit aller Urkunden der betrcffen
den Redo des Aeschines sein mag, wir werden uns aus dem Gewirrc 
der verschiedenen Angaben den ganz allgemeinen, schon friihcr auch 
von Krause S. 126, Anm. 15, eingcsclilagenen Ausweg bffnen, dass 
obiges Gesetz entweder spaterhin, wic manche andero cthische Satz- 
ungen dieser Art, seine Geltung vcrloren zu haben schcinc oder we- 
nigstens in seiner Deutung modificirt werden miisse. Das Letztere 
und damit die allein richtige Ausgleichung des vorliegcnden Wider- 
spruches hat zuerst in bestimmter Weise K. Fr. Hermann aufgezcigt 
in seinen Zusatzen zu Becker's Charikles II, S. 186 f. und S. 189, 
durch dic cinfachcBemerkung, dass das Gymnasium Iiberall keine 
Schule zu sein bestimmt war, oder durch dic dcutliche Unter- 
scheidung zwischen Gymnasien ais offentlichen Uebungspliitzen fiir 
die gesammte mannliche Jugend und Paliistrcn ais Privatan- 
stalten, die wobl hin und wieder auch mit einem Gymnasium zusam- 
menhangen mochten, ungleicli hauflger aber sowohl brtlich wic ais 
Anstalten von denselben getrennt und selbstiindig erscheinen, zumal in 
der spateren Zeit1). Wenn sich nun aber diese anfiinglich kleinen 
und beschrankten Anstalten mit der Zeit so erweiterten, dass sic ais 
Uebungspliitze der Knaben von Leuten jedes Alters bcsucht wurden, 
so konnten, wie z. B. nach Platon a. a. O. zur Zeit des Sokrates, 
die in jenem Gesetz erwahnten Hermiien ebenso gut in einer Paliistra 
gefeiert werden (d. li. unter Zutritt der Erwachsenen, denn die Festfeier in 
der Palastra an und fiir sich erwahnt Aeschines a. a. O. § 10), ais 
sie friihcr, nach Solonischem Gesetze, wahrscheinlich nur in den Gym
nasien gefeiert wurden. Unter so vcrandcrtcn Verhaltnissen war dann 
freilich an dic Aufrechthaltung des alten Gcsctzes selbcr liingst nicht 
mehr zu denken.

Wenn endlich drittens gegen. eine bestimmte Unterschcidung zwi
schen Gymnasium und Palastra die positive Ueberlieferung geltend ge-

ł) Vgl. auch Herm. Privatalterth. S. 183 estr. 
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maclit wurde, dass in Sparta fiir die Leibesiibungen nur die gemein- 
schaftlichcn Turnpliitze oder Gyninasien, der grosse Dromos u. a., vor- 
handen waren und keine besondern Ringschulcn oder itaZaiatpat be- 
standen 1), so ist zu bemerken, dass dies den spartanisclien Verlialtnis- 
sen ganz angemessen war, unter welchen ja von ahnliclien, durch das 
steigende Bediirfniss hervorgerufencn Privatunternehmungen, ais welche 
die athcnischcn Paliistren bekannt sind, gcgcniiber der gesammten 
Staatscrziehung ohnedies keine Ilcde sein konnte. Denn nicht vom 
Staat unterhalten, sondern nur bcaufsichtigt waren die Paliistren in 
Atlien, wie dies zum Thcil schon aus ihrer Bencnnung nach dem Eigen- 
thiimer und Unternchmcr oder Erbauer 2) crhellt. Bekanntlich ist aber 
in der spartanisclien Erziehung der Schwcrpunkt ein anderer ais in 
der athcnischcn oder der fiir unseren Standpunkt normalen. Indessen 
auf diesen Punkt hoffen wir spater ausfiihrlieh eingehen zu konnen3).

Damit glauben wir nunmehr all die friihcren Ansichten seit Petit ■ 
(Leg. Att. p. 386) und Corsini (Fast. Att. II. 11, p. 735), wonacli 
zweierlei Gyninasien, andere fiir die Knaben und andcrc fiir die 
Ephebcn, angenommen wurden, so dass dann die Erwachsenen die 
ersteren, die der Knaben, nur ais Zuschaucr hatten besuchen diirfen, 
iiberwunden zu haben. Auch die Meinung Ignarra's (De palaestra 
Neapolit. p. 116), dass von der Zeit an, wo die Philosophen in den 
Gymnasien zu lehren begannen, die Bczcichnung yopdatoy vorzugs- 
wcise auf den Raum fiir die philosophischen Unterredungen, TtakatOTpa 
dagegen auf dem gymnastisclicn Ucbungsplatz sich bezogen habe, liisst 
sich fiir die friihere und fiir uns hier massgebende Periode nicht hal- 
ten, wenn sich auch darin das Bediirfniss einer Schcidung in dcm 
vorliin S. 199 bcsprochcneu Sinne bedeutsam ausspricht. Wir ent- 
scheiden uns demgemass in unserer nachfolgenden Darstellung, indem

«) Nacliweis bei K. Fr. Hermann, Privatalterth. 8.175 und im Nachtrag zu Becker'*  
Charikl. S. 186.

2) Cf. Theokrit. Id. II, 97: itorl rav Tipa-ppoio italaiatpow. Piat. Charmid. init. 
ei? Taupeou itakaiarpow, u. Lukian. Parasit. § 43; Piat. Lys. p. 204, A: Ttakausrpa

<pzo§opr]p.ev7] zrX. namlicli vom Mikkos oder fiir den Mikkos, da es zweifelhaft 
bleibt, ob wir uns unter solchen Nansen die Erbauer der Paliistren oder auch die darin 
unterriclitenden Tnrulelirer, den Padotriben u. s. w. zu deuken haben. Vgl. ŃcAoniann, 
Griech. Alterth. I, S. 521, 2. Aufl.: K. Fr. Herm. 8. 186, Anin. 18; Ilaase a. a. O. 
Seite 361; Krause S. 110.

3) Desgletchen auf die einseitigen und bittern Auslassuugen des absprechendcn wei- 
land Canonicus von Xanten. des Mons. de Pauw, ltecherehes philosopliiques sur les 
Grecs, tonie I, p. IV, tonie II, p. XIII, uml die heftige Diatribc gegen Lykurg. p. 240 
und oft. Minder herb ist das lirtheil bei P. van Limburg Brouwer, Ilist. de la civili— 
sation mor. et relig. des Grecs, a Groningue 1839, III, p. 16. 
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wir bei dem klaren und durch ausdriickliche Zeugnisse der einschliig- 
igen Schriftsteller und Quellen nicht minder ais durch den feststehen- 
den Spracligebrauch in dem betreffenden Zeitalter bezeugten und ge- 
rechtfertigten Unterschiede zwischen Palastra und Gymnasium uns be- 
ruhigen, weder fur die zu scharf abgegrenzte Unterscheidung bei Haase 
S, 360, denn Palastra ais „Turnschule der Knaben*  kann uns nicht 
ais „Gegensatz gegen das Gymnasium*  gelten; noch auch fiir die 
Beckerschc Unbestimmtheit *),  sondern wir anerkennen in der griechi
schen, hier athenischen Palastra fiir die massgebende Bliithezeit vor 
Allem eine Schule fiir den Elementarunterricht im Ringen 
u. s. f.2), oder fiir das Gymnische und jeno leibliche Erziehung 
uberhaupt, die den Uebergang von der Familienerziehung und der 
hiiuslichen Pflege bis zur Reife fur das Gymnasium bildctc. Das Gym
nasium selbst gilt uns eben nicht ais eine Unterrichtsanstalt auch fiir 
Anfanger, wie dies nach der bisher gelaufigsten Ansicht der Fali ge- 
wesenwiire, sondern es war, nach unserer Auffassung, fiir die Fortiibung 
undVervollkommnungder alsKnaben schon in dcrPaliistra vor- 
bereiteten Jiinglinge bestimmt. Natiirlich dies Allcs ohne Riick- 
sicht auf die gleichnamigen Prunkanstalten der spiiteren Periode und 
des entarteten griechischen Lebens imRomerreiche; so dass also jener 
Nebenbestimmung der Palastra, die von Beclcer absonderlich betont 
wurde, fiir die Schulung und Heranbildung der Athleten3), hiedurch 
kein Abbruch geschieht. Fiir unsere Zwecke konnen wir aber selbst- 
vcrstiindlich nur dic bessere Zeit im Auge haben, wenn wir anders 
ein einheitliches Bild der klassischen Erziehung zu geben hoffen diir- 
fen, um dasselbe unserer modernen ais ein erbauliches und beschau- 
liches Spiegelbild und nicht bloss ais abscbreckende Caricatur antiken 
Lebens gegeniiber halten zu konnen.

Nach alten Mythen war Palaestra eine Tochter des Hermes 
und sollte zucrst in Arkadien den Ringkampf geiibt haben4). Wie 
so manche andere, weist auch diese Angabe auf den Hermes ais den-

’) vgl. Charikl. S. 21 zweimal den Ausdruck „Schule und Gymnasium*.
2) Cf. Hesych. s. v. -aakaiorpa*  ditou ot itatSeę dkeicpovrat.
3) Vgl. sogar -ppoTOiat itaZaiorpat Pollux II, 13;. etp^ouę itakaiarpa? Bockh C. J. 

I, p. 374.
4) Cf. Philostrat. Imagg. II, 32: IlaZatotpa, ed. Kays. p. 433; Schol. ad Pind. 

Olymp. V, 129, p. 147, 148. Andere Versionen bei Hygin. fab. 277; Śerv. ad Aen. 
VIII, 138; vgl. Krause Gymnast. u. Agonist. 8. 402. Mit dieser Persouiftcation vergl. 
die oben S. 194, Anm. 2, erwahnte der Erziehung oder IlaiSeta. Von schlimmster Art ist 
dagegen diejenige, welche Wieland in seiner Uebersetzung des Lukian. IV, S. 234 erlau- 
tert hat.
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jenigen Gott, der durch die Gabe der Sprache und durch die bilden- 
den Ringschulen dic Anfange der Cultur unter den Menschen machtig 
forderte und dem deshalb, ais einem wettkampflustigen Gottc und ais 
dem Frcunde der Wettspielc vorzugsweise, auch die allermeisten Ring- 
platze geweiht waren ’). Anderc Sagen berichteten, wie Promethcus 
zucrst gymnastische Uebungen vorgenommen, Hermes hicrauf Gefallen 
daran gefunden und Andere dazu angehalten habe. Damach sollten 
die ersten Ringschulen von Prometheus herriihrcn; weil man namlich 
im weichen lehmigen Boden sich korperlich iibtc, habe man die Bil
dung des Mcnschcngeschlcchtcs dem Promethcus zugeschriebcn, da die 
Gymnastik den Leibern Gewandtheit und Festigkeit verlieh2).

Hermes gilt darum geradezu ais der beste Zuchtmeister der Kna
ben oder ais Ilauptlehrer der Palastra, d. i. ais Padotribe, dessen Func- 
tion wir weiter unten ais eine hochwichtige kennen lerncn werden. 
Aus dem gleichen Grunde lasst der Spotter Lukianos in den Gotter- 
gesprachen den Hermes sich beklagcn, dass ihn unter anderm beson- 
ders auch die Palastra viele Zeit in Anspruch nehine, und an einer 
weiteren Stelle wird er von Apollon einfach ais der beste Turnlehrer 
bezeichnet3). Seine Statuę, ais des Schutzgottes der Ringschule und 
des nach Wettkampf und Krieg verlangenden Junglings, ziertc daher 
sowohl in Gricchenland und in Klcinasien, ais auch in Italien seit

*) Daher 'Eppdjc aytu^tos, evay(»vio{ geheissen, ja Hesychios bemerkt geradezu s. v. 
Evay(uvio{‘ ó "EppLTjc. Woinit zu vergleicben ist jener dem Alkaios nacbgesungene Hym- 
nus des Horaz an Mercurius, Carm. I, 10 init:

Mercuri, facunde nepos Atlantis,
qui feros cuitus hominum recentum 
voce formasti catus etdecbrae 

morę palaestrae sqq.
Dazu eine schone romische Inschrift bei Orell. Inscr. lat. no. 1417. (Romae) in basi 
Hermeraclis optimi artiflcii:

EPMHC
LVCRI REPERTOR ATQVE SERMONIS DATOR
INFAS (sic) PALAESTRAM PROTVLII (yisamti: protulit) CYLLENIVS

(sequuntur quattuor versus graeci, mutili.)
a latere sinistro:

INTERPRES DIWM CAELI TERRAEQ || MEATOR
SERMONEM DOCVI MORTALES ATQ || PALAESTRAM

.........I.. I VSQVE TERRAE (Vuconti: atque terrae.) 
SERMONIS DATOR ATQ SOMNIORVM 
IOVIS NVNTIVS ET PRECVM MINISTER.

s) Philostrat. de arte gymn. c. 16.
3) Cf. Lukian. Dial. deor. 24, 1 ; 26, 2: au Se razXaieiv SiSaazeię TtaiSorpipr;; api- 

sto; <ev. Vgl. besonders L. Preller, Griech. Mythol. 1. Aufl. I, S. 262.
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alten Zeiten die gymnastischen Uebungspliitze, die Stadion und Rcnn- 5
bahnen; biswcilcn allein, nicht seltcn auch in Verbindung mit anderen 
Gottheitcn, dcsgleichen mit Herakles und einigen Heroen1). So ist 
z. B. die entsprechende auf S. 255 mitgetheilte rómisclie Inschrift der 
Basis eines Ilcrmhcrakles cntnommen, d. i, einem Postament, auf dem 
Hermes und Herakles zugleich gestanden waren. Die beliebte Form 
namlicli der Statucn des Hermes war die der sogcnanntcn Hermcn, 
welche nicht in Fiisse endigten, sondern in eine vicreckigc Gestalt 
(a^pa TSTpay(ovov). Ausserdem aber ward uberhaupt sein Bild liaufig 
mit dcm anderer Gotter oder Halbgótter rereinigt, daher die Namcn 
Hermathenen und llermheraklen* 2). Herakles wurde in der Palastra 
neben Hermes, dcm Muster der Gewandtheit und Riihrigkeit, ais Vor- 
bild menschlicher Starko cerelirt; ferner Eros, weil hier aus dem ge- 
genseitigen Wcttcifer die cdclstc Frcundschaft und .Liebc sich entwik- 
kcln sollten. An vielen Orten aber feiertc man dcm Hermes zu 
Einen einen Agon, Hermann genannt3), der sieli in Athen zu einem 
gymnastischen Knabenfeste gestaltete, wclehes die Knaben 
feierlich in der Palastra begingen; ebenso auf der InselTcos4 5). Auch 
dem Apollon, der ebcnfalls ais agonistischer Gott oder ais Freund der >

*) Eine Mcnge Belegstellen bietet Krause Gynmast. u. Agon. S. 169 ff.
2) Krause, S. 173.
3) Vgl. Krause, S. 173.
4) Cf. Piat. Lys. p. 206, D: Bdc.kh C. J. no. 260, 270, 3087.
5) evay«moę, cf. Hesych. s. v. dyoraoi ffeot • o i r<uv dywYioY TtpoecToireę.
6) Cf. Lukian. Anach. c. 7; Schol. ad Aeschin. adv. Timarcli. § 9 iiber die Eib- 

richtung des Heiligthums.
’) Vgl. die Ausleger zu Aristophanes, Yiigel Vs. 1535 iiber den „Gott des Exeke- 

stides.“

Kampfspiele 3) crschcint, wurden die Gymnasien und Paliistren biswei
len gcwciht6). Was iibrigens diesen Patron der Jugend betrifft, so 
ist hier auch darauf aufmerksam zu machen, dass in Atlien der cclit- 
geborene Biirgerknabe vor dcm siebenten Jahre in den Tempel des 
vaterlichcn Apollon (’AitóZXwv itarpeioę) gefiihrt und dort ais kiinftigcr 
Burger eingcschricbcn wurde. Apollon war also fiir jeden cchtcn 
Burger Vatergott. An der Spitzc der athcnischcn Staatsreligion stan- 
den namlicli Apollon ais der vatcrliche Gott des jonischcn Stam- 
mes und Ąthene ais die besondere Scliutzgottin von Atlien7). 
Hieraus erklart sich auf der andern Seite auch die gelegcntliche Zu- 
sammenstellung der Pallas Athenc mit dcm palastrisehen Hermes von 
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selbst*).  Bisweilen werden auch die Dioskuren ais Schutzgbtter der 
Ringschule und der kriegerischen Ucbungspliitze erwahnt1 2); ferner 
Theseus uud viclc andere Ileroen aus der iiltcsten Epoche, die mit- 
unter bis in die spiiteste Zeit ais Patrone der Jugend und ais gefeierte 
Vorbilder der Erzichungskunst aufgcfiihrt oder auch, je nach der lo- 
kalen Entwickclung solcher Anstalten, durch andere ersetzt werden. 
Denn was uns Arnobius (adv. gent. III, 15) in dieser Beziehung bc- 
richtet, dass Hermes in der Palastra, Pallas Athenc in den Gymna
sien vcrehrt werdc, lasst sich nicht ais allgemein giiltig nacliweisen. 
Feststehend ist jedoch, dass in dem Gymnasium nie ein II cii i g t h u m 
der Muson fehlte, wahrend die Erwahnung des Hermes, wic bc- 
merkt, vorzugsweise auf die Ringschule hinweist. Werden aber uberdies 
Hermes und Apollon neben einander angefiihrt3), so sind oflenbar unter 
den Heiligthumern der Musen die Schulen uberhaupt, und speciell 
unter denen des Hermes die Pa las tren, unter denen des Apollon 
aber dic Gymnasien zu verstelien. Dass die letzteren von Alters 
her nachst der Athenc auch dem Apollon gcweiht waren, zcigt dessen 
symbolisches Bild in einem pyramidalischcn Stein im alten Gymnasium 
zu Megara4). Alle diese Ephcbengóttcr werden uns durch man- 
chcrlei Darstellungen sinniger Kiinstlcrlaune auf erhaltencn Denkmalcrn 
in ihrer Bedeutung fiir dic Jugcndbildung vorgefiihrt, wic wenn5) 
ein Hermes Enagonios ais Ephebcngott den nach Krieg verlangcnden 
Jiingling antritt, oder6) Hermes selbst ais heranwachsender Jiingling 
dargestellt wird und ais Gott der Palastra das Ephebenklcid des Pa- 
lastriten tragt; oder wenn Pallas Athenc und Hermes Enagonios ais 
giinstigc Gotthciten aufmuntcrnd und gluekwiinschend einem Wagen- 
renner entgegentreten7).

1) Z. B. bei Gerhard, Auserlesene Griecli. Vasenbilder hauptsachl. Etruskischen 
Fundorts, Beri. 1840, S. 184, Taf. LXVI: Pallas und Hermes.

2) Vgl. Krause S. 177.
3) Wie z. li. von Themist. or. XXIV, p. 381, D: oute rtókw, ev i) tipta ri 

Moua<uv x a i ' E p p. o u x a i 'AirókkoiYoę - e p. e v r; xA.
1) Belegstellen bei Petersm a. a. O. S. 47, Anul. 19. Vgl. auch van Limburg Brou- 

wer, tom. V, p. 274. 277.
5) Vgl. die Abbildung auf einem archaischeu Kruge bei Gerhard a. a. O. S. 60 fl. 

Taf. XVL
6) Ebenda Taf. XVIII, S. 70.
’) Ebenda 4. Theil, Taf. CCLI.

Man hat nun mit Recht angenommen, dass die specielle Palastra, 
wic wir sie zuerst in der Solonischen Zeit fiir Athen sicher vom Gym-
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v

nasium zu unterscheiden im Stande sind *),  jiinger sein miisse ais das Gym
nasium. Wahrend boi Homer immer nur der cinfache Ringplatz (toxtov 
óaitsóoy) gcnannt wird, erwahnt uns Pausanias I, 39, 3. u. a. dass, nach- 
dem Theseus die Ringkunst erfunden, spaterhin auch formliche 
Ringschulen 3n5otoz«Ata od. StóaazaAeta) zu Athen errichtet wor

*) Vgl. die vorhin S. 246, Anm. 3, erwahnte Stelle iiber Kleisthenes in Sikyon bei 
Herodot. VI, 126, und Haase a. a. O. 8. 360.

2) Cf. Philostrat. de arte gymn. c. 16.
3) Lukian. Anach. c. 7: o pev yiupoj auróę •yup.v<źatov ńę’ owpaCerai xai eattv

tepóv AitóAAuwoę rou Auzeiou1 zai ró ayaApa 8e moi ópaę, róv sto tij anjAig zezAi- 
pevov, t-ą apiarepa p-:v to to£ov śyovTa, 8e$ia 8ś óitśp -rij? zeepalije dvaxezXaap.ev>j warep 
ez xa paro u pazpou avaitauópevov SsizYuai tov 8eóv. Es war aber das Lykeion 
der gewohnliche Platz fiir Militarubungen und das griisste der athenischen Gymnasien 
fiir die kbrperliche Erziehung der Jugend, auf dessen Schilderung wir spater eingeben 
werden.

den seien. Ohnedies brachte es die Natur der Sachc mit sich, dass der 
Unterricht der Knaben in der Gymnastik erst mit der Zeit und nach 
einiger Entwickelung ein Gegenstand der Spckulation werden konnte. 
Jn diesem Sinne ist es gewiss nicht ohne Bedeutung, dass in Bczug 
auf Hermes urspriinglich eine ganz anderc Auffassung sich bekundet 
und dass ihm dic Palastra erst geheiligt ist, seitdcm er 
die Gymnastik betreibt* 2); auch dasHeiligthum der Palastra ist 
also erst geschaffcn, wahrend das Gymnasium einem alteren Heilig
thum seinc Entstchung dankt, wic z. B. das athenische Lykeion dcm 
Apollon Lykcios 3). Treffend bemerkt iiber diesen Punkt Petersen a. 
a. O. 8. 17: „Die Gotter, denen die alteren Gymnasien geweiht sind, 
waren auch urspriinglich der Gymnastik fremd, sind aber erst ais Vor- 
steher des Gymnasiums Kampfgotter geworden. Nun ist eine gewisse 
mythologischc Verwandtschaft zwischen Herakles, Asklepios und Apol
lon, zwischen Prometheus, Hephaistos und Athene nicht zu verkennen, 
dic in ihrer urspriinglichen Bedeutung begriindet sein muss; es sind 
Licht- und Feuergbtter, Gotter der heitern Luft und des die Luft wie- 
der aufkliirenden Gewitters. Der gemcinsame allcn zum Grunde liegende 
Begriff ist das heiterc Fruhlingswctter, das den Boden wieder aus- 
trocknet und zuganglich macht, so dass, ais noch kein bedeckter Raum 
sie schiitzte, Knaben und Jiinglinge nach dcm feuchten Wetter zu 
ihren erheiternden und starkenden Turnspielen zuriickkehren konnten. 
Daher erklart es sich, dass fiir diese Uebungsplatzc gern siidliche Ab- 
dachung gewahlt ward und das ihnen die Weihe verleihende Heilig
thum, wie dic Doppelhalle der Palastra, gegen Siiden gewandt war, 
wahrend sonst alle Tempel ihren Eingang von Sonnenaufgang her hat- 
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ten. Aber der Halbkreis von Nordost bis Siidwest ist die Lichtseite 
der Welt, und daher konnten sieli die Heiligthiimer der Lichtgotter 
wohl auch gegen Siiden bffnen.“

Dieses in der Regel dem Hermes geweihte Heiligthum oder doch 
der geheiligte Raum (Hpevoę, sacras inter palaestras, Stat. Theb. VI, 
742.), den die Palastra besass, war ohne Zweifel allenthalben der 
iilteste Bestandtlieil des Platzes, auf welchem sich einst die Jugend, 
vor der Erriclitung eines eigentlichen Gebiiudes fiir den Zweck der 
Uebungen, unter freiem Himmel umhertummelte. Derselbe war iiber- 
all fiir religiose Zwecke vorbelialten, wie denn bekanntlich uberhaupt 
bei den Alten alle offentlichen Gebiiude und selbst die Wohnhauser 
der Einzelnen eine religiose Weihe hatten und durch Altare, oft auch 
durch Gotterbilder geehrt und ausgezeichnet waren. Das Tenienos lag 
aber mitten in der gcwohnlichen Palastra, unmittelbar liinter dem 
grossen Uebungssaal'), so dass die Uebungen gleichsam unter den 
Augen der Gottlieit stattfanden. Ilier stand ein Opferaltar, ein Tisch, 
worauf das Opfer zerlegt wurde u. s. f. Das Opfer vollzog der Pa- 
dotribe, ais Vorstand (cf. Piat. Lys. p. 207, D), wie wir dies ebenso 
bei dem Kosmeten der spateren Zeit, ais Director der Ephebenbildung, 
finden werden.

Fiir den Unterricht und die Uebungen der Knaben waren aber 
zunachst jene Palastręn bestimmt, die keine Laufbahn (Dromos) hatten 
und in welchen unter der Leitung des dazu angcstellten Knabenzuclit- 
meisters oder Padotriben besonders die Uebungen im Ringen betrie- 
ben wurden. Dagegen solche Gymnasien, worin eine Palastra mit 
eigenen Laufbahnen angelegt war, dienten vórzugsweise Jiinglingen 
und Miiiinern ais. Uebungsplatz oder auch ais Vereinigungspunkt, 
sei es nun, dass sie die im Knabenalter erlernten Uebungen zur Stiir- 
kung des Korpers und zur Pflege der Gesundheit fortsetzten, oder sei 
es, dass sie geradezu die Gymnastik ais Berufsgeschiift betrieben, um 
ais sogenannte Athłeten ihre Rundreise in den helleniśchen Staaten 
anzutreten und in den offentlichen Kampfspielen um den Preis sich zu 
bewerben2). Von diesen Anstalten fiir die Reifcren wird jedoch un- 
sererseits erst im dritten Tlieile dieses Werkes die Rede sein; in Be- 
treft der Lokalitiiten aber geniigt es nunmehr, auf die mehrerwahnte 
Abhandlung von Chr. Petersen iiber das Gymnasium der Griechen nach 
seiner baulichen Einrichtung S. 10 ff. zu verweisen.

*) Vgl. Petersen a. a. O. Seite 15.
2) Cf. ran der Bach, De instit. vet. graecor. sehol. p. 25; dazu Einleit. zu den 

Knabenspielen S. 16.
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Dass dic Palastren nach dcm Ilauptlehrer, dcm Padotriben, oder nacli 
ihrem Erbauerbenannt wurden, haben wir bereits bemerkt, S. 253 Anm. 2. 
Auch der Name des Eigenthiimers kann manchmal, wie z. B. in der 
dort angefiihrten Stelle des Theokritos, zum Grunde liegen; und wenn 
wir auch aus den Quellen ersehen, dass zur Zeit des peloponnesischcn 
Kricgs in Athen fiir jedes Stadtviertel >) eine solehe Schule bestand 
und man sich gewissermassen dcrsclben Oeffcntlichkcit ruhmte wic in 
Sparta1 2), so liisst sich glcichwohl dic Behauptung llaase's a. a. O. 
S. 360, es seicn die Paliistren, welche in Solon’s Gcsctzen vorkommcn, 
gcwiss v o m S t a a t c be g r ii n d e t e A n s t al t e n, nicht sicberstellen3). 
Wohl aber ergibt sich aus den iibcrcinstimincnden Angaben iiber den 
Anfang der Erziehung oder das schulfahigc Alter, sowie iiber dic ver- 
schicdencn Behorden und Aufseher der Unterrichtsanstalten, dass dic- 
selben ais Privatanstal ten unter Aufsicht des Staatcs zu 
bctrachten sind, das bcriihmte alte Gymnasium des Apollon Ly- 
keios, an dessen Vollendung und Verschónerung von Peisistratos bis 
Perikles und Lykurgos, Solin des Lykophron, gearbeitet wurde, viel- 
leicht allein ausgenommen, dass also in Betrcff des Jugendunterrichts 
innerhalb der angedeuteten Beschriinkungen Gewerbefreiheit bestand 4J. 
Wie jedes andere Gewerbe unterlag der Unterricht gewissen polizci- 
lichcn Yorschriften, dereń nachwcisbareReste oben S. 215 f. mitgctheilt 
wurden, wahrend im Uebrigcn der Unternehmer nach eigenem Er- 
messen verfalnen konnte. Aus einem solehen Verhaltniss erklart sich 
uns aber auch dieThatsache, dass wir eigentlichc Schulpriifungen 
in unserin Sinne, wodurch der Staat sich uberzeugt, ob nach seinem 
Masssteb und Begriff von Erziehung zu einem gewissen Zwecke, fur 
den erzogen werden soli, in scincn Unterrichtsanstalten erzogen wor- 
den ist, erst in der spateren Zeit der romischen Kaiscr nachzuweiscn 

1) zulpq. Daher bei Aristophanes in den Wolken Vs. 964: tous zuiprjtac yupuouc 
aSpóout, von dem Knabenschwarm, der aus jeglichem Quartier zur Schule zieht.

2) Vgl. die prahlenden Worto bei Iśocrates, Panathen. § 153 sqq.
3) Wenigstens nicht durch die sonderbaren Stellen bei Pseiido-Xonophon de rep.

Athen II, 10: zal fupdaia zal lourpd zal airoSunjpia rot? pev itlouaioic earlu iSta euiotc, 
ó Se Sijpoę autóc aurtu otzoSopettat i31ą nalaiatpaę nolldc, anoSurqpta, 
XourpuJvat ’ zal TtXelu> toutwv dnokauet ó q ot dkćpot zal ot euSaipoueę. I, 13: rouę
Se fuptia-Co pevouę aurótłi zal tijv pouatzqv en tr») S eu mat zataleXuxev 
ó Sijpoę, voplCiuv touro ou zalóu ewat, ytious ort ou Suuaró; rauta eattv e*cnj3euetv.

4) Auch Schumann Gr. Alt. 2. Auli. II, S. 521 nimmt an, dass die athenischen Pa- 
lSstren zum Theil wenigstens auf iiffentliche Kosten erbaut waren, unter Bezugnahme 
auf die Schrift de rep. Athen. II, 10.
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im Stande sind1); ein Punkt, auf den wir ausfiihrlich bei der Eplie- 
benausbildung- zu sprechen kommen werden. Denn in Athen und im 
Alterthum uberhaupt kann, wie Jedermann bckannt ist2), von einer 
spcciellen Bcamtenerziehung mit eigcnem Standesgeist erst fiir 
dic spatercn Epochen die Rede sein. Wolltc man im modernen Sinne 
sprechen, so miisste man fiir die altere Zeit unter den Erziehungsmit- 
teln fiir den Staatsdienst den Staatsdienst selbst voranstellen oder die 
gesammtc Piidagogik ais Staatspiidagogik auffassen und damit auch ais 
einen Ilaupttheil der Politik. Und im Grunde ist allerdings dic grie- 
chische Erziehung (rcatósta) kcineswegs in die Schranken der Selmie 
und des ersten Jiinglingsalters eingescldossen, sondern mit Bildung 
und Ausbildung im weiteren Sinne gleichbedeutend erstreckt sie sich 
iiber das ganze menschliche Leben. Wenn also schwerlich jcmals 
in einem Staate, ausser in den grossen Monarchien der Neuzeit, ver- 
luiltnissmassig eine solche Mannigfaltigkeit von Stcllen und Aeintern 
vorhanden war, ais in Athen zur Zeit des peloponncsischen Kriegs3), so 
ist hiebci nicht zu iibcrsehen, dass, ungeachtet eines solchen Ileeres 
von Unterbeamten und uncntbehrlichen Schreibern in manchem Ver- 
waltungszwcig, und abgesehen von dem jahrlichen Wechscl so vicler 
obrigkeitlichcn Stcllen, die socialen und politischen Elemente des Staates 
mit einander so innig verschmolzen waren, dass kein Burger, auch 
nicht durch eine ofter iibernommene Amtsfuhrung, etwa wahrend der- 
sclben oder spater, wenn es seine Verhaltnisse verlangten, sich des
halb hindern liess ein biirgerliches Geschiift zu betreiben; sondern 
gleich den heutigen Beamten der Schweiz trat der betreffende Burger 
ins Privatlcben zuriick, soweit eben in einem antiken Staate an ein 
Privatlcben iiherhaupt gedacht werden kann. Denn eine aufs hbchste 
ausgcbildetc Dcmokratic, wic die athenische, die zur Weckung und 
Steigcrung des Gemeinsinnes so viele Stcllen und Aemter schuf, dass 
es nicht leiebt einen Burger unter 20000 gab, der nicht einmal ein 
Anit bekleidet hatte4)) llisst den Gcdankcn an ein anderes Leben fiir 
Erwachsene ais in der Oeffentlichkeit und in Betluitigung des Gemein- 
geistes olinedies nicht reclit aufkommen.

9 Cf. Plutarch. Quaest. conv. IX, 1.
2) Vgl. auch oben S. 213 f.
3) Vgl. Niebuhr, Vorles. iiber alte Gesch. II, 139.
4) Man denke nur an die 6000 Richter! im Zusammenhange mit der verrufenen u. 

oft verspotteten Yorliebe der Athener fiir Prozesse, z. B. bei Aristophanes in den Wol- 
ken Vs. 208. Ygl. auch Schiimann, Griech. Alt. I. S. 185, 2. Aufl.
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Aus dem Gesagten erliellt fiir den Leser zugleich, dass wir mit 
gutem Grunde in der folgenden Darstellung die blossen Aufseher der 
Palastren von den eigentlichen Lehrern getrennt halten. Der Deut- 
lichkeit halber ziehen wir es iibrigens vor, zuerst den letztgenannten 
unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

v

§ 4.

Die Lehrer und Aufseher der Knaheiituriiscbule,
Ohne Zweifel hat unscr Leser schon einmal irgendwo auf anti- 

ken Vasen oder in Abbildungen aus dem Gebiete der Kunstarchao- 
logie eine jener stereotypen Scenen dargestellt geselien, wo zur Seite 
einer stehenden biirtigen mannlichen Figur, die mit einem leichten 
kurzeń Mantel (/kapdę) oder einem Feierkleid (Stpearptę) oder auch 
langen Mantel (/it<ov) bekleidet, in der einen Hand eine Ruthe oder 
einen Oelzweig fiihrt oder . auch ein wenig vorgebeugt auf einen Stab 
sich stiitzt, ein paar nackte Knaben im Ringkampfe sich umfassen oder 
mehrere jugendliche Gestalten mit Springgewichten (akTłjpeę), Wurf- 
spiessen, Badestriegel (atZenię, Suarptę) oder Salbflaschchen (k/zuOoę) 
erscheinen, wahrend rechts davon vielleicht noch eine bartigeHerme sichtbar 
ist. Es war dies eine Scene aus der griechischenPalastra, wie solche in 
mancherlei Variationen auf den Denkmalern antikcr Kunst sich wieder- 
holen und in feinster Zeichnung, oft auch in prachtigen Farben und 
mit uncndlich zarten Ziigen, uns Darstellungen von grossem padago- 
gisch-ethischen Interesse vorfuhren, sowohl des agonistischen Elemen- 
tes im Mannerleben, ais auch aus der rcichhaltigen gymnastischen 
Bildung der Jugend, und zwar von der letztern besonders Scenen 
des ringenden Wetteifers und einer feierlichen Bekranzung siegreicher 
Knaben oder Epheben. Jene Herme zur Rechten des Beschauers war 
eine Andeutung der Palastra; bisweilen bezeichnen auch Stiulen mit 
Kampfhahnen die Einfassung des Kampfplatzes, zu beiden Seiten der 
Figuren1). Der bartige Mann aber, der die Bewegungen der beiden 
Ringer aufmerksam beobachtete und durch scinen Zuspruch zu regeln

*) Vgl. Gerhard, Auserles. Yasenbilder, Beri. 1840. S. 184. Taf. LXVI. 
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schien, stelltc sich dar ais der Vorstand oder Inspector oder auch 
Hauptlehrer der Ringscliule, der ais solcher, gleich der gesammten 
Palastra, ebenfalls unter dem Schutze des Ilermes steht *).  Es ist dies 
der sogenannte Padotribe (TtatSoTpi^ę) oder der Hauptlehrer fiir die 
gymnastische Bildung des Knabenalters, wie wir nunmehr zu zeigen 
haben.

1) Cf. Artemidor. Oneirocrit. II, 37 (p. 217 ed. Reiff)-. 'Eppijc dfaftóc roić eiti Xó-
youę ópptopeoot? zai zai trat 8 ot p ifiat{ zrX. Deutlicher noch wird der Grund
hiefiir angegebon lib. III, 17, p. 270: dofIptÓKOuc itXatretv afa3óv ttai8otpi(3atc zai 
ttaiSeutaię- rpó-noy ‘fdp rwa zai outot rouę cMIpimtouę TtXattouatv, ot pev Sta to 
puOpiJeto, ot Se Sta to ^eXrtouę itotew.

2) Vgl. Dio Chrysost. or. XIII, p. 426: touc te ztdapiatdę zai touę nai3orp$ac zai 
tou? ypappattatac ztX. Piat. Theag. p. 122, E: ypapuata te zat ztftaptCeio zat naXaieiv 
zat trp aXXł)v dpi>viav. Clitoph. p. 407, C: ypappata zai [xousizijv zai -ppvaatizr'(v, das 
ist dasjenige, was die allgemeine Bildung, ćyzuzXio{ itatSeia, des Griechen aus- 
macht; vgl. A'. Fr. Herm. Privatalt. S. 175.

Grasberger, Erziehung etc. 1. (Kuabenpaliistra.) 1 6

Was namlich dic verschicdenen Lehrer der Knabenjahre uberhaupt 
betrifft, so weist hier abermals die haufige Verbindung des Padotriben 
mit dem Namen eines andern Lehrers , nicht Erziehers der Knaben 
(eines 8t5<£axaX.oę, ■fPalll10m,Tnfc oder ypappatoótóaazako;, d. i. Schul- 
lehrer, Sprachlehrer), ebenso wie die Erwalinung der allgemeinen 
Schulen (StSaazakeia) neben der Palastra, von vornherein auf jene 
allgemeine Theilung des Unterrichts hin, von der bereits oben S. 195 ff. 
die Rede war. Der neben diesen beiden, dem Padotriben, der jedoch 
entschieden mehr bedeutet ais unser Turnlehrer, und dcm Schulmei- 
ster im modernen Sinne, biswcilen noch genannte Gesang- und Musik- 
lehrer (zt&apiotrję, Lehrer der Kitliara1 2), ist demnach ais dritter Ele- 
mcntarlclirer, gemass unserer Eintheilung des gesammten Knaben- 
unterrichts in Gymnastik und musische Bildung (p.ooatx7j), erst bei der 
Schilderung der letzteren zu besprechen. Fiir die gymnastische Bil
dung und Uebung der Knaben aber, sowie uberhaupt fiir ihre Unter- 
weisung in ausserlichem Anstand hatte, wie gesagt, der Padotribe zu 
sorgen, daher wir vor allen andern Knabenlehrern uns seine Bedeut
ung und Aufgabe klar zu machen haben.

YorAllem ist der Padotribe nicht mit einem seiner Collegen vom 
Fache, aber nicht auch im Amte zu verwechseln, der den Namen yop- 
vaat^ę, d. i. Turnlehrer im eigentlichen Wortsinn, fiihrt und dessen 
Bedeutung bei weitem geringer ist ais die des Padotriben, wenigstens 
fiir unsere Zwecke und im allgemein padagbgischen Sinn genommen. 
Wahrend namlich in den Angaben der Schriftsteller aus alterer Zeit
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der Spracligebrauch wolil unterscheidet zwischen dem Piidotriben ais 
einem praktischen Turnlehrer und Zuchtmeister der Palastra, der vor 
allem Jugendunterricht auf allgemeine korperlichc Bildung zu sehen 
habe ais tiichtige Grundlage fur die hohere geistige *),  und dem Gym- 
nasten ais einem wissenschaftlich gebildeten Turnlehrer oder Facli- 
leh r er fiir die ausgebildete und BerufsgymnaStik * 2 3 4), ist es auffallend, 
wie dies bereits Krause^) bemerkt hat, dass auf den zafalreichen ago- 
nistischen Inscliriften spaterer Zeit, die sich gerade auf gymnastische 
Uebungen der Epheben, d. i. der hohern Altersstufe beziehen, der 
Gymnast nicht erwahnt wird, wolil aber der Padotribe, und zwar nicht 
selten mit einem Gehiilfen oder Hypopadotriben. Zwar hatte scfaon 
7/aast1) darauf aufmcrksam gemach t, dass bei den Athenern von den 
Lehrern einer friihercn Epoche der Gymnastes und der Aleiptes spater 
spurlos verschwunden seien; docli wird der letzterc noch erwahnt, und 
zwar bei Pollux III, 154; VII, 17, ais glciclibedeutcnd mit dem Gym
nastes 5). Dagegen geht L. Kayser6) bis zu der Beliauptung, dass der 
angegebene Unterschied zwischen dcm Piidotriben ais einem praktischen 
und dem Gymnasten ais wisscnschaftliehem Turnlehrer in der Wirk- 
lichkeit schwcrlich gcgriindct und nur von Aristoteles und Galenos •

>) Vgl. Piat. Protag. p. 326, C : etę rcaiSorpl^ou itś pit ou <rtv, iua ra aiupara 
[Sekrio) eyooreę u ir q p e r (u a i r rj S i a v o i ą ’/ p ł) a t r] o I a 7j, zal pij avay zaCiuorai ditooeiktau 
Jia rrp rtovqplav r«Jv a<opdr<uv zal ev rolę rrokepoię zal ev ratę dkkatę rrpa^esi zrA. Suid. 
ed. Bernh. II, 2 p. 272 s. v. śv it atoor p i(3ou ■ eię róv rórtoo óicou yupuaiourai zal 8ta- 
rpl^ouaw ol rtalorę, d. i. iu der Palastra; Ciem. Alex. Stroni. VI, 4 (p. 220 ed. Stah.) 
<uę ó rcaiSorplpiję ayijparliow róo rtalSa, vgl. damit die 2. Stelle aus Artemidor 
S. 263 Anm. 1; Mkx.Tyr. dissert. XVIII. 9: uitó roi ąuroi tc a 18 o r p 13 r] a oz J)#etę zrk. Piat, 
de rep. p. 389, C : aozouori irpóę 'iratSorpijJtpi, vgl. mit Lach. p. 184, E: itmai3eupśvoę 
zal 7)azł]zai{. Paroemiogr. grace, ed. Leutscli II, p. 155: SApiua urp/sa&ai SiSaozetę ' ertl 
r<6v śzewotę rwa rtatSorpi(3ouvr<ov, olc rjoztyrai. Vor einer Verwechslung mit 
itai3órpu|> i. e. rte&órpup warnte seiner Zeit Ilemslerhius zu Lukian’s Timon c. 14, wo 
iibrigens jetzt itaiSorplp);; gesclirieben wird z. B. von Jacobitz, wenugleich die Zusam- 
menstellung des rtai8orpi(3>]ę mit oizśr»]{ und oizo^óuoę auf die allgemeine Bedeutung eines 
Dieners oder gemietheten rtaioaywfóę binweist. Vgl. Saturn. 8: rouę Soukouę zal iteSÓ- 
rpi|3aę.

2) Vgl. Krause Gymn. u. Agon. S. 227 ff. mit eiuer Meuge verworrener Stellen.
3) a. a. O. S. 216. 220.
4) a. a. O. S. 393, 2.
5) Vgl. K. Fr. Hermann, Griecb. l’rivat. S. 185, Anm. 14.
3) In seiner liecens. des Araus«’scheu Werkes, Wien. Jalirb. d. Litteratur, 1841, 

S. 164. •
’) Nouv. Mem. de 1’Acad. de Bruselles, tom. XVI, 1843 p. 8 sqq.

gemacht worden sei. Eingehender befasst sieli mit der Untersuchung 
hieriiber jRowZes7), ohne indess bei allem Aufwand an Citaten ins Klarę

v
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zu kommen, bis endlich K. Fr. Hermann *)  durcli sorgfaltige Sichtung 
der Belegstellen das Verhaltniss aufgehellt hat.

!) In seiner Recension des Memoire von Ruulez, in Gótting. Gel. Anz. 1844, no. 8.
2) Vgl. Aelian. V. Hist. II, 6: ' Iititóp.ayoę ó yu|ivaarqę, euel 'itdkaiap.a rt ó a&kr]- 

rrję ó uit’ aurco y u p.v a£ó p.ev oc e-TraXataev zrX. So auch nacli Krause a. a. O. S. 227. 
Dagegen nennt z. B. Voss zu Aristoph. Wolken Vs. 967 den Padotriben einfach einen 
Unterlehrer und den Gymnastes Oberlehrer.

3) Cf. Stob. Floril. tom. IV ed. Gaisf. p. 402: MtkrtdSigę ó StyjaaYopou, oę itatc
|iev <u v Okóp-itta zai zpeisauiy vjy touc Ttóvouę itov<»v r TtaiSorpipigę e-rci-
rdoGU) v.

4) Vgl. Galen. de sanit. tuenda I, 15, p. 77, tom. VI. ed. Kuhn: iiber den Gymna
stes ais Starnjwcoę. Philostrat. de arte gymn. c. 54: 7jzwv ouv (sc. ó dOkigrigę) 
uGtepatac ec Yup.vaaiov <i>jxoXóyei itpoę rov ,pp.va<mp ojpóę r eiyai noyrjpioę r e/ety htj* 
o 8’ 7]Ypiaive re zal op^jj njzoue zai ^aZercóę <ńę dvtevri zai raę TsrpdSaę SiaGuwyri, 
sgt’ aitezretye róv aftl^rup ev aur w rai Yop.vdCeiv.

Damach ist der Padotribe, wie wir im Folgenden aus der 
Beschreibung seiner Function gleichfalls erkennen werden, wesentlich 
Lehrer in der allgemeinen, fiir Jedermann zweckdienlichen Kórper- 
bildung und mitunter auch Vorsteher einer Palastra, die er selbst 
eingerichtet hat, oder die ihm vom Staat iiberlassen ist und die des- 
halb, wie bereits wiederholt bemerkt, gewohnlich mit seinem Namen 
benannt wurde; der Gymnastes dagegen ist fast ausschliesslich ais 
Lehrer derjenigen zu betrachten, welche sich zur agonistischen Lauf- 
bahn vorbereiten, d. i. Athleten vom Fache werden wollten 2 3J. Da 
nun in letzterer Eigenschaft auch Knaben auftraten (denn wir werden 
in einem folgenden Theil dieses Werkes bei einer hohern Altersstufe 
selbst Knabenagone kennen lernen), so miissen wir folgerichtig auch 
fiir gewisse Knaben den Unterricht des Gymnasten oder eigentlichen 
Purnmcisters voraussctzen wahrend fiir die bei weitem grossere 
Mehrzahl, welche die gymnastischen Uebungen nur um der allgemei
nen Bildung willen betrieb, auch in spateren Jahren der Padotribe 
ausreichte. „Dass dabei allerdings mitunter auch Padotriben ais Leh
rer von Athleten genannt werden, darf ebenso wenig auffallen, wie 
wenn bei uns ein ausgezeichneter Virtuose oder Maler die Grundlagen 
seiner Kunst einem gewohnlichen Musikmeister oder Zeichenlehrer 
verdankt, und andeferseits liegt es in der Natur der Sache, dass wo 
von den diatetischen Vortheilen der Korperubungen und den dar- 
auf beziiglichen Kenntnissen die llede ist, Padotribe und Gymnast nicht 
selten ais gleichbcdeutend crwahnt werden4); hinsichtlich der Kunst- 
iibung selbst aber stehen sie doch in demselben Verhaltniss zu einan
der, wie ein gewohnlicher Clavierunterricht zu der Lehre vom Contra- 

18*
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punktc oder eine Zeichenstunde zu einer Akademie, und darauf bezie- 
hen sich auch die von lioulez angefiihrten Stellen bei Aristoteles und 
Galenos, die derselbe nicht hatte den keinen genaueren Unterschied 
bezweckenden Platonischen nachsetzen sollen. “ J) Platon nennt eben 
bald den Padotriben bald den Gymnasten, und es scheint bei ihm 
letztere Benennung nur die vornehmere zu sein. Wie wir aus seinen 
Angaben ersehen, wurde dem Arzte Herodikos aus Selymbria ais Ver- 
dienst zugeschrieben, dass er hauptsachlich ais der erste dic Arznei- 
wissenschaft mit der Gymnastik verbunden habe2). Durch diesen 
Herodikos war namlich die von Ikkos aus Tarent zuerst angewandte 
Verbindung der Gymnastik mit der Ileilkunst gerade zur Zeit Platon’s 
in Aufschwung gekommen, wie sich dieselbe noch lange spater in den 
sogenannten Jatraleipten erhielt. Daher setzt Platon bald den Gym
nasten auf gleiche Rangstufe mit den Aerzten bald den Padotriben3). 
Nach Galenos (de sanit. II, 9 sqq.) war der Gymnast im Besitze 
theoretischer und physiologischer Kenntnisse in der Gymnastik, die er 
auch seinen Schiilern mittheilte, wahrend die Functionen des Padotri
ben mehr auf eine mechanische Ausfuhrung der beziiglichen Uebun
gen sich beschrankt hatten. Anderswo 4) vergleicht Galenos ersteren 
mit dem rationellen Arzte, der nach seiner Kenntniss der Individua- 
litat auch die Nahrung verordne, den Padotriben dagegen mit einem 
Koch, der die Gericlite zubereite ohne ihre heilsame oder nachtheilige 
Wirkung zu kennen; ein Vergleich, der dem ebenso schiefen Platoni
schen vom Redner5) nachgeahmt ist. Doch charakterisirt auch Ari
stoteles 6) die Thatigkeit des Padotriben darin, dass er nur die mecha- 
nischen Handgriffe beibringe, wahrend der Gymnast dem ganzen Kbr- 
per ein bestimmtes Geprage, eine habituelle Beschaftenheit (rcotav ttva

V 1) K. Fr. Hermann a. a. O. Seite 70.
2) Piat, de rep. p. 406, B: ort rij TcaiSaymYiz^ raunj ttJ

vuv iarpizijj upó rod ’AazhjKtaSai ooz eypumo, <nę <pasi, itpiv 'HpóStzov y£V£a^at. 'HpóStzoę 
SsnatSorpi^iję zai MoaińSiję *f£vó|i£voę,  p.i£aę yup.vaartz-qv tarptz^, d-rcezyaiGE itpwroy 
p.ev zai p.akiaTa eauróv, eneir’ akkooę uar£pov icokXouę. Vgl. auch Phaedr. p. 227, D.

3) Cf. de legg. p. 919, A: tarpo) rj yupaorig, Politic. p. 267, E: yup.vasrai zai to 
tu>v iarpuw y£voę. Protagor. p. 313, E: £av pj tię róyrj yupaoTizóę iarpóę <ov. Cf. 
Gorg. p. 484, A, B; p. 517, E; Politic. p. 295. C; de legg. III, p. 684, C. Und 5?ie- 
derum Crit. p. 47, B: oę av Tuyydv7j iarpóę rj uatSorpipiję a?v , Gorg. p. 504, E; 
452, A; de rep. III, p. 389, C; Amator, p. 134, E.

4) ad Thrasyb. 7iÓT£pov tarpizyję rj yopacmzTjc eon to óytewóv, c. 33, c. 43.
5) Gorg. p. 450, A: ouzouv zai ij yupaariz^ uśpi kóyouc eari roóę łupi euejiav te 

t<dv cu)p.dr(ov zai za^£^tav.
6) Polit. VIII, 3: on ,rcapaSoT£Ov roóę itaiSac yupaartzig zai TtatSorpiPizig * toutuw jxev 

yap Tj p.£v uoiay rwa twiei ttjv e$iv tou aujp.aToę, r be ta £pya.
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?$tv) verleihe. Hieraus aber (mit Roules a. a. O. S. 8) folgern zu 
wollen, der Padotribe sei stets nur das ausfiihrende Werkzeug (une 
espece d’homme-machine) der Anordnungen des Gymnasten gewesen, 
das ware gleichwohl gefehlt; denn wenngleich der Name des letzte- 
ren sicherlich mehr aut eine kiinstlerische und wissenschaftliche Bil
dung deutet und der des Padotriben mehr ais Ausdruck der Profes- 
sion und des Berufszweiges zu betrachten ist, so konnte jenes Wissen 
ja auch der Padotribe besitzen, wenn auch sein Geschaft ais solches 
keine unmittelbare Anwendung desselben erheischte. Nur in diesem 
Sinne ist es dahcr zu nehmen, wenn Isokrates1) die Gymnastik uber
haupt zum Geschaft des Padotriben rechnet, wie wenn wir voraus- 
setzen, „dass der Jugendlehrer pliilologisch oder mathematiscli gebil- 
det sei, ohne deshalb seine Schiller, gleich dem Lehrer auf der Uni- 
versitat, zu Philologen oder Mathematikern bilden zu sollen; dieses ist 
ganz das namliche Verhaltniss, das ja auch Niemand nur auf dem 
Unterschied des Alters der Zóglingc begriinden wird; und wenn auch 
einzelne Beispiele wie das der Ilerodikos von Selymbria vorliegen, 
dass ein denkender Padotribe sich auch ais Gymnast und selbst ais 
Arzt verdient gemacht hat, so darf man darum doch die Spharen bei- 
der Facher nicht verwechscln.“ 2).

*) itepl § 181: 5trrac emp.eXeia{ xareXtitov itepl p.ev ta aiupara itat-
S o r p i (31 x rj v, yupLvaaTixi] ptepoc esri, itepl Se ras 4uX®ę T’lv <ptXoao<ptav.

2) K. Fr. Hermann a. a. O.
3) Worauf schon Perizonius zur Plaut, Bacch. III, 3, 23 u. die Commentatoren zu 

der oben S. 265 Anm. 2. angefuhrten Stelle aus Aelian. Var. Hist. II, 6 aufmerksam 
gemacht haben.

4) De arte gymn. 14: rtaXaiap.aru>v e”8»] óttóoa eort Bł)X<»set ó itat8orpi|3ł)S.......... 81-
5d$ei 8e xa't ó ‘pp.yaar^ę xrX. Plutarch. de sanitate praecepta c. 16: 8ł)Xouaw ol aXetit- 
rai, ront a3Xr)rd{ xeXeuovre? <xMrepei8eiv rait rpupeat xrX. c. 20 (script. morał, ed. Firm. 
Did. I, p. 158: aXetizru>v Se xat itai8orpt{3ui'v Xóyouc exaarore Xefovru>v,
<u; ró Trapi Seiiwov ęó.oloyew zrp tpotftpt Staipfleipei xa'i (3apuve: xe<paXt)V, róre <po3’)-
reov, orasi róv ’ Iv8óm avaXuew rj Stalśfeałlai itepi tou Kupteóonroj ev Sewcv«> peXXu>pev, 
Schol. ad Aristophan. Equ. p. 492: Trai3orpi(3ixu>{' eitetSr] dvirpi<pev auróv t<u Xwtei> 
itai3orpi(3»)V xaXet. ’AXXu>{* avrł roi dXetitTixu){. TratSoTpipaiydp xaXouvrat ol

Aus einer solchen naheliegenden Beriibrung zwischen den beider- 
seitigen Functionen erklart sich uns wohl die haufige Verwirrung und 
Verwechslung bei spateren Schriftstellern3), sowohl unter einander ais 
auch mit dem auf gleicliem Gebiete thatigen, aber viel niedrigeren 
Aleiptes oder Einsalber, dessen Geschaft nach Galenos (de sanit. III, 4) 
in bezeichnender Weise ais Pflicht des Voriibenden oder itpo-pjj.vaaT7)<; 
erwahnt und auch nach Philostratos4) mit dem Geschaft des Padotri- 
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ben vereinigt wird. Der Aleiptes wird deshalb in spaterer Zeit mit- 
unter geradezu dem Vorstand eines Gymnasiums in seiner Bedeutung 
gleichgesetzt1). Ebenso erklart es sich uns hieraus, wenn der eine da- 
von, der Gymnast, spater nicht mehr erwahnt wird oder sein Geschaft 
ganz in der Thatigkeit des Padotriben aufgeht. Wir werden weiter- 
hin auch Gymnasialbehorden kennen lernen, die spater verschwunden 
und verschollen scheinen oder durch neue Wurden und Namen ersetzt 
worden sind, wie dies z. B. mit dem Kosmeten der Fali ist.

Nach dieser abschweifenden, aber nothwendigen Erorterung blei- 
ben wir daher mit guten Griinden dabei stehen: dass, abgesehen von 
ganz besonderen Ausnahmcn, mit dem Namen des Padotriben jedes- 
mal die Palastra ais Ringschule der Knaben, mit dem des Gym- 
n a sten dagegen unter Umstanden das Gymnasium oder die hohere 
gymnastische Uebungsschulc zu verbinden sei; oder mit andercn Wor- 
ten: sehen wir auf palastrisclien Vasengemalden Knaben und Ilalb- 
erwachsene gelibt und unterrichtet werden, so haben wir uns unter dem 
dabei stehenden Lehrer durchgehends den Padotriben vorzustellen; 
sind die Zoglinge aber ais dem reiferen Alter angehbrig und ais Jiing- 
linge (Epheben) zu erkennen, so ist zunachst ebenfalls an den Pado
triben ais Vorsteher der Palastra, bisweilen aber auch an den Gym- 
nasten ais Lehrer der reiferen Turner zu denken2). Sind aber, um 
dies gleich hier zu bemerken, auf derartigen Vasen Personen dadurch 
ausgezeichnet, dass sie zwischen Epheben oder andern, welche aufrecht 
stehen (den eigentlichen Lehrern), auf einer Art Klappstuhl (okladias) 
sitzend dargestellt sind, so ist dies ein sicheres Kennzeichen fiir 
die Aufsichtsbehorden, fiir Gymnasiarchen und Agonotheten3).

Noch bleibt ein Zweifel zu besprechen. Bei dem Redner Anti- 
phon namlich (tetralog. II, 2, § 3) wird erwahnt, dass im Gymna
sium ein altcrer Knabe mit dem Wurfspiess (jieXet<uv pera to5v ijZt- 
zcdv azovTt'Cetv sra t<u Yupvao><t>) einen jiingeren getbdtet habe, der, vom- 
Padotriben gerufen, durch die Wurflinie gelaufen war. Ist nun 
anders an dieser Stelle die Lesart richtig4), so miisste man annehmen, 
dass der Padotribe mit seinen Schtilern ins Gymnasium gegangen sei, 

aXe’.itrai xal xr;piup.atisTai. Hesych. s. v. itai5orpi{3at• «Xeiirrat, yup.vaarai. 
Schol. ad Pind. Nem. VI, 108.

b Z. B. vou Epiktet. dissertatt. I, 24 (p. 66 ed. Firm. Did.): at rtepiardaeŁę etaty 
ai roó; av?pa{ Seixvuou3ai. Xotitóv, orow epiteatg itepiaraat?, |ieu-.r,ao ort ó &ió; ae, <u{ aXet- 

rpa/et veaviaxtu a u p. £ e £ X yj x e v. i'va ri; ?>;aiv. tva ’OX'jpittovix»;c
2) Vgl. Roulez a. a. O. S. 10.
3) Ruulez a. a. O. S. 7.
4) K. Fr. Herm, mochte a. a. O. fiir rtatSorpijSou schreiben 'natSayajYOu. 
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um sie dort die Uebungen im Freien vornehmen zu lassen, zu denen 
der geschlossene Raum der Palastra nicht ausreichte; oder es ware mit 
Haasediese Stelle zu denjenigen zu rechnen, an welchen die Be- 
zeichnungen fujivaatov und itakottarpa nicht unterschieden wurden, so 
dass also hier das Gymnasium statt der Palastra genannt ware. Dass 
jedoch schon in der alteren Zeit eine solche Begriffsverwechs- 
lung cingetreten sei, ist nicht wahrscheinlich und noch weniger er- 
weisbar, ebenso wenig, ais dass umgekehrt ein Gymnasium Palastra ge
nannt worden ware, was gleichfalls erst in den spiiteren Zeiten geschah. 
Bei dieser Sachlage wollen wir den Leser nochmals auf den liochst 
allgemein und unbestimmt gehaltenen Ausdruck srd tw yupotańo1 2) bei 
Antiphon aufmerksam maclien, der ebenso gut lieissen kann: am Gym
nasium, d. i. in dessen Nahe, ais auch unmittelbar vor einer Umfas- 
sungsmauer oder Einfriedigung des Uebungsplatzes fiir den Speerwurf. 
Damach waren eben die Uebungen der Zoglinge des Padotriben und 
jene der Speerwerfer zu nahe neben einander vorgenommen und auf 
solche Weise einer der ersteren getodtet worden. Zu dieser Annabme 
bestimmt uns, wie gesagt, ausser dem zweifelhaften sprachlichen Aus
druck, der Umstand, dass sich bei einer Schrift aus alterer Zeit eine 
solche Verwechslung, wie sie Haase voraussetzt, nicht ohne Willkiir 
denken lasst.

1) a. a. O. S. 361, 2.
3) Vg). Tetral. 2, 2 wiederholt: y!jpLvaatu), auch die wiederhoJte Bezeichnuiig

mittelst 'rcouSec gegeniiber von p.etpdxiov ist schwaukend geuug.

Ohne Zweifel aber kniipft sich fiir uns an die tiefeingreifende 
Thatigkeit des Padotriben gerade wahrend der entscheidendsten Ju- 
gendjahre ein ganz besonderes padagogisch-ethisches und culturhistori- 
sches Interesse. Jn ihm vereinigt sich alles, was wir beziiglich der 
allgemein-menschlichen und gymnastischen Ausbildung der Knaben, 
von der Zeit des ersten Schulbesuches an bis zum Uebertritf an das 
Gymnasium, aus all den zerstreuten Angaben wissen oder in vielen 
Fallen durch Combination derselben erschliessen konnen. Denn der 
Padotribe hatte, wie bereits bemerkt wurde, durchaus nicht etwa ledig- 
lich die Kbrperiibungen der Knaben in der Palastra zu leiten und zu 
iiberwachen, sondern er war nachst dem Lehrer in der mimischcn 
Orchestik, dem Chorodidaskalos, geradezu ihr Erzieher insofern, ais 
er in jeglicher Zucht und Sitte, in Gang und Haltung, im taglichen 
Benehmen und Umgang, in den Regeln des Anstandes und der Wohl- 
gezogenheit die ersten Unterweisungen an die Knaben zu ertheilen 
oder doch den in dieser Beziehung im elterlichen Hause (vgl. S. 229 ff.) 
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gemachten Anfang in ausgedehntem Mass und mittelst eines form- 
lichen Unterrichts zu befestigen und zu erweitern hatte. Denn jener 
bestimmte Ausdruck edler Ilaltung und sittlicher Wurde, den wir oben 
ais hoebstes Resultat der helleniśchen Erziehung und Bildung vom 
cthischen Standpunkte sowohl wie vom asthetischen bezeichnet haben, 
und der sich mit den in gewisser Beziehung deshalb auch uniibersetz- 
baren Begriffen der zakozayaDta und a<o<ppoauvv)]) andeuten lasst, wurde 
bereits im Knaben- und Junglingsalter, also vorzugsweise in der Pala
stra und durch den musischen Unterricht gewonnen. Hier wurden 
sie geweckt in der jugendlichen Seele und durch lange und sorgsame 
Gewóhnungen zur schonen Bliithe entfaltet, alle jene Tugenden, die 
den jungen Mann2) wie den Staatsbiirger zieren sollten: die otoeppo- 
auvł), die atótóę, die TtpaÓTT,ę; die suzoopta oder die eigentliche Sittsam- 
keit, die «vópst'a u. s. f., wie sie uns Aristophancs in seinen „Wolken“ 
durch den „Vertreter des Rechts" schildern lasst in einem Gesammt- 
gemalde der ehrbaren altattischen Erziehung, der ap/ata itaidsta, 
Vs. 956 ff. (nach Donners Uebersetz.):

„So verkiind' ich euch denn von der iilteren Zeit, wie da mit der 
Zucht es bestellt war,

Ais ichj der Vertreter des Rechtes, im Flor und die Sittsamkeit erstes 
Gesetz war.

Erst durftc man nie von den Knaben Geschrei, nie trotziges Muxen 
vernehmen;

Dann zog aus jeglicher Gasse der Schwarm in die Kitharaschulc 
mit Anstand

In dem diinnsten Gewand durch die Strassen dahin, und stoberte 
Schnee, wie der Mehlstaub.

Dort lernten sie dann von dem Meister ein Lied, — sittsam, nicht 
kreuzend die Beine —

Bald „Pallas, derStadteBewaltigcrin“, bald „fernhinschallende Lyra“, 
In gemessener Tonart alterer Zeit, wie’s unsere Vatcr gesungen.
Wenn Einer einmal sich in Sprungen vermass, in gekiinstelten Tril- 

lern und Schnorkeln,
Wie der neueste Brauch, in des Phrynis Manier, halsbrechende 

Schnorkel dahertrallt,

*) Vgl. die Deflnition bei Piat. Charmid. p. 159, 15: ró xoapd<uc ndvra upcirtew, xał ipu- 
7G re ratę oSotę ;3a3i£eiv zai Siakeyeadai xai takka itavra tuaauruię uotely. I)azu den 
schonen Spruch des Kleobulos: itaię <uv zoapioc tafri, ćptpomję, pśaoę Sizatot, itpea-
(Só-tepos suko^oę, bei Multach, Fragm. phil. Graec. p. 218.

2) Vgl. besonders auf Vasengenialden, z. B. bei C. A. Bottiger, I, 2, p. 43, die 
ruhig-gemessene Haltuug der Epheben, den Arm in den Mantel gehiillt.
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Dem lohnte der Stock im uppigsten Mass, weil Musengesang er 
entheiligt.

In dem Ringhof dann (łv irat8oTpś(3ou), wenn sie sassen im Sand, 
da mussten sie ziichtig und ehrbar

Vorstrecken das Bcin“ u. s. w.
Vgl. Vs. 980 „Das waren die Sitten,

Durch welche der Marathonkampfer Geschlecht aufspross aus meiner 
Erziehung. “

Und Vs. 996 spricht durch seinen „Vertreter des Rcchtes" der 
Dichtcr zum reiferen Jiingling:

„In dem Glanz der Gesundheit bluhst du vielmehr, und tummelst 
dicli dort in der Kampfbahn,

Kein Schwatzer des Markts mit verschrobenem Spass, wie die heu- 
tige Jugend, und niemals

Vor den Richter gezerrt, katzbalgend um Recht in dem Bettelhalun- 
kenprozesse.

Nein schreitend hinab zu der Akademie, lustwandelst du friedlich 
im Oelhain,

Mit dem schimmernden Rohr um die Stirne gekranzt, an dem Arm 
des bescheidenen Freundes,

In des Epheus Duft, in der Musse Genuss, umlaubt von der silber- 
nen Pappel,

In des Friihlinges Lust, wann traulich und hołd mit dem Platanos 
flustert die Ulme.“

Vs. 1047 dagegen heisst es von dem Geiste der Neuzeit:
„Das ist es, eben das ist’s,

Was, weil es jetzt den ganzen Tag im Munde fiihrt die Jugend,
Die Badehauser uberfiillt, den Ringerplatz entvólkert.“

Vgl. oben in der allgemeinen Charakteristik S. 200:
„Gross gepflegt in Ringerscluden, Chorgesang u. Musenkunst“.

Welch feine Grundsatze der Sittlichkeit und des Anstandes bei 
den Attikern wahrend der besseren und strcngeren Periode galten, 
geht aus diesen Versen wie aus unzahligen ahnlichen Schilderungen 
deutlich genug hervor. Manches, wie das Verbot mit verschrankten 
Beinen zu sitzen, sowie viele andere, uns oft geringfiigig erschei- 
nende Bestimmungen, wurden friihzeitig in der Schulzucht wie im

1) Vgl. auch Suid. s. v. rtatSorpifioa, wo mit Beziehung auf Aristoph. Nub. Vs. 
972 die Worte stehen: xa&i(iovTac roureaw euxóapo>c o>C jr/jSey wc
itepteac<uaiv uuo&i^ai <mapov.
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Verkehr ausser dem Hause und im Geleite des Piidagogen (vgl. untcn) 
wahrgenommen, und selbst im Mannesalter galten dieselben Merkmale 
einer guten Erziehung, wie sie in ruhigem Gange, gesenktem Blicke, 
sittsamer Ilaltung und, zumal bei den Romern, auch in der Art des 
Kleiderwurfes sich bekundete. So heisst es z. B. in einem Bruchstiick 
des Dichters Alexis, das uns Athenaios aufbewahrt hat, von dem Gange 
also:

Unedlen Manns Gebahren gilt dies Eine mir, 
Ein tappig Schreiten in den Gassen, wo’s mit Schick 
Und Anstand ginge. Niemand fordert ja dafiir 
Tribut von' uns, noch ist es uns dabei um Tausch 
Und Preis zu thun; anstand’ge Sitten tragen ein 
Gewicht’ges Ansehn, Freude denen die es schaun, 
Yerfeinrung auch des Lebens. Wer nun, der Verstand 
Beansprucht, wiirbe nicht fiir sich um solchen Schmuck?1)

Nicht minder anschaulich ist die bei Lukianos (Amor. c. 44) vom 
Schulbesuch des Knaben und weiterhin vom gesammten Tagewerk des 
Jiinglings entworfene Schilderung: Am friihen Morgen erhebt er sich 
vom Lager, wiischt mit reinem Quellwasser die letzten Spuren des 
Schlafes sich aus den Augen und befestigt die Chlamys mit den Span- 
gen iiber den Schultern; da tritt er aus dem vaterlichen Hause mit 
niedergeschlagenen Augen und ohne Jemand unterwegs anzublicken. 
Ihm folgen die Begleiter und Zuchtmeister in geziemendei- Weise, in 
den Handen tragend die wiirdevollen Werkzeuge der Tugend, nicht

!) “Ey .ydp vo|iiCu) touto tujv aveXeu^ep<DV
etvat, ró |3a8tCetv appu&ptoę ev ratę óSolę, 
e$óv zakwę*  ou 'rcpdrretat rśkoę

V pjSet; yąp ^uac, pyjTS 3óvra Set
śrśpuw Xa(3etv, cpepet ro-ę pev ^pwpevotc 

tw oyzov, rotę $’óp<Batv 
zÓGpoy 3e rep {3tcp • tó toioutov yspa-;

. rtę ouz aórip ztujto tpaczow vouv efyetv;
Cf. Fragm. Com. Graec. coli. Meineke III, p. 506, no. VII; Atlienaeus I, p. 21. C. Eu- 
stath. p. 1164, 32. Boissonade ad Marini Vit. Procli p. 146. Dio Chrysostom. or. 
XXXI, p. 651 ed. Reisk: ^epnoazerat napa nasw ouy óę pizpd, ró paStapa, rj zoupa, 
ró py]5eva ao(3etv 3 id ■nóksuię, dyayzdęeaOat 3ł Sta ttjv óperepav auv7)$kiav zat 
rouę eniSTjpouyraę £evouę za&surwra? itop e u e at • zaftaicep otpat zat roóę dypotzouę 
tSttY taro, orav eij itakaiarpa^ t) fupYdatoy eXt>iuaiv, rjrro'; appu&po>{ xt- 
voupśvou;’ en itpóę routotę tiję ea&ijtoę ó rpóiroj, to hsuk av tm f*Xoiov  <pavśv, uje 
■noptpópaę tó pśrptw to. cpowspórapa rftr], tó' pieO’ ^auyia? #ea>peiv, ó itoitituapó; 
xtX. ibid. or. XXXII. p. 679: ou3ś tó 5pap.stv ev ng itóXei So-zsi perpiov. aXXa xai 
rwv śraitXrjTro’jai rotę sixig (JaSiCouai xrX.
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etwa den glatten gezackten Kanim, um das Haar niederzustreichen, 
noch auch einen Spiegel, der ein fltichtiges Gegenbild zuriickwerfen 
konnte, sondern es komnien hinter ihm drein mehrfacli zusammenge- 
faltete Schreibtafeln oder Bucherrollen, welche die ruhmlichen Thaten 
der Vorzeit getreu bewahren, und, falls es ein Gang zum Musik lehrer 
ist, eine wohlbesaitete Lyra.

Abgesehen nun von dem Unterricht des Padotriben in der Pala
stra in den einzelnen Leibesubungen, den wir im nachsten § zu be- 
trachten haben, werden besonders sein Ernst und seine strenge Dis- 
ciplin in Ausiibung seiner Functionen haufig erwahnt und in cliarak- 
teristischen Ziigen geschildert. Dass es unter Umstanden selbst an 
Schlagen hiebei nicht fehlte, geht sclion aus der obigen Skizze bei 
Aristoplianes hervor. Derb genng ist in dieser Beziehung die Zeich- 
nung an einer bekannten Stelle des Plautus, Bacch. III,. 3, 16 sqq., 
die bei aller griechischen Fiirbung seiner Kombdien gleichwohl uns 
zeigt, wie scharfe Zucht und Schlage auch im Geiste der romischen 
Erziehung lagen.

Inde de hippodromo et palaestra ubi revenissćs domum,
Cfncticulo praecfnctus in sella aput magistrum adsideres: 
Quóm librum legerćs, si in una peccavisses sullaba, 
Fferet corium tóm maculosum qu4mst nutricis pallium t). 

Gebildete Eltern waren jedoch auch beflissen, etwaige Ausbruche 
roher Schulmeisterei zu verhuten, wie wir dies unter anderm aus der 
Fursorge des Cato an einer interessanten Stelle bei Plutarch (Cato c. 
20) ersehen, wonach der Vater, um beim grammatischen Unterricht 
das „OhrenziehenK (tou wtóę avaTst'vea&«i pav&avovTa) zu vermeiden, 
den Sohn lieber selbst im Lesen und Schreiben unterrichtete, wiewohl 
sich ein tiichtiger Grammatiker unter seinen Sklaven befand. Beziehen 
sich nun auch die angefiihrten Belegstellen zunachst auf den ersten 
grammatischen Unterricht, von dessen Methode und Disciplin erst spa
ter die Rede sein kann, so zeigen sie uns gleichwohl, wie auch in 
den alten Schulen korperliche Ziichtigungen wegen Ungeschick und 
Unachtsamkeit des Lehrlings nicht ungewohnlich waren. Wir werden 
indessen gelegentlich auf die Reaction gegen solch iibertriebene Strenge, 
die sich auch im Alterthum bei denkenden Padagogen geltend machte,

*) Vgł. die mehrerwahnten virgae, die feruła und scutiea, z. B. bei Martial. Epigr. 
X, 12: ferulaeąue tristes, sceptra paedagogorum. Cf. ibid. vs. 62. Mit der gelłnde- 
ren feruła, Ruthe, wurden die Knaben auf Riicken und Hande geschlagen, Juvenal. Sat. 
I, 15; Apul. Met. IX, p. 196; harter war die Lederpeitsche, scutica, auch mit Riemen 
und Knoten darin, auch flagellum geheissen, Juvenal. Sat. VI, 479; Horat. Serm. I, 3, 119, 
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zuriickkommen, wenn wir Unterricht und Schulzucht im engeren Sinne 
zu betrachten haben werden.

Was jedoch unsern Padotriben hier speciell anlangt, so ist aller
dings zu beachten, dass er auf palastrischen Vasengemalden fast nur mit 
einem Ziichtigungsinstrument erscheint, dem Kruckstock oder derMastix 
(Peitsche, Geissel, meist jedoch ais Rutlie oder gespaltene Gerte er- 
kennbar), die deshalb auch geradezu ais Symbol fiir einen wirksamen 
und anregenden Unterricht gilt. So nach der Aeusserung des Isokra- 
tes iiber zwei seiner besten Schiller, wovon der eine, Ephoros, stets 
der Ruthe, oder wie wir sagen des Sporns, bedurfte, der andere, nam- 
lich Theopompos, dagegen eines Ziigels 1). Eine solche Ziichtigungs- 
scene erscheint z. B. in den Herkulanischen Gemalden Tom. III, Taf. 
41; ebenso auf einem Vasengemalde der Sammlung Konig Ludwig’s I. 
(III. Saal, No 411, B), wo neben zweien zum Faustkampf einander 
gegeniiberstehenden Epheben ein langbartiger Mann im Mantel steht, 
in der Linken eine gespaltene Gerte. Mit einem Stock ist der Pado
tribe dargestellt, wahrend der Xystarch, d. i. der Aufseher in der ge- 
deckten Laufbahn und Ringschule, ais sein Gehiilfe eine Ruthe halt, 
auf Taf. VII, S. 8 der Sammlung griechischer Vasen des Grafen 
Lamberg, herausgegeben von Alex. de la Borde, Paris 1813. Aber- 
mals mit einer Gerte bei einer formlichen Zuchtigungsscene im 3. Band, 
Taf. LI des Bourbonischcn Museums in Neapel. Dagegen fiihrt der 
Padotribe einen Oelzweig auf Taf. I, Nr. 4 in Theod. Panofka's Bil- 
dern antiken Lebens, Berlin 1843, wohl zur Belohnung des Siegers.

Aber auch in den Schriftwerken der Alten fehlt es nicht an be- 
stimmten Andeutungen iiber die strenge Zucht des Padotriben, z. B. 
bei Aelian Var. Ilist. II, 6, p. 58 ed. Kiihn, wo der fiir diesen Fali 
dem Padotriben gleichstehende Gymnast einem Schiiler wahrend der 
Uebung einen Schlag versetzt (za&tzsto autou tt) pa^ów), weil er sich 
durch den Beifall der Zuschauer hatte irre machen lassen; oder bei 
Basil. Magn. de leg. graecis c. 16, wo ein Padotribe, gleich jenem 
bekannten Scliulmeister des Horaz, ais ein „schlagereicher“ bezeichnet 
wird ('ito/Adę it/.rja; sz KCttSoTpćpou Zaflimeę zzk.). Nicht minder ais 
die soeben angefuhrte Stelle beweist iibrigens eine gewisse Strenge in 
der Schulzucht2), selbst noch fiir die spatere Zeit, eine andere 
bei Lukianos, wenn auch in scherzhafter Wendung. Das Erlernen jedei’

1) Cf. Anonymi vita Isocratis ap. Bait et Saupp. Orat. Att. II, p. 4; dasselbe auch 
bei Suidas s. v. “Ecpopos.

2) Nach der bekannten Sentenz bei Menandros 422: ó pż; Sapetę avdp<uiroę ou 
TtatSeuErat.
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andern Kunst, bemerkt der Parasit § 13, fiihrt unvermeidlich Miilie 
und Arbeit, Furcht und Schlage mit sich, Dinge, die gewiss Jeder 
weit von sich wegwiinscht. Mcine Kunst hingegen ist ohne allen 
Zweifel dic einzige, die sich ohne Arbeit erlernen lasst. Wer ist wohl 
je von einem Sclimause heulend weggelaufen, wie wir schon Manche 
aus dem Unterricht (anó twv 8t<5aaxaXwv) laufen gesehen ? Wer zeigte 
je, wenn es zum Essen ging, ein trauriges Gesicht, wie diejenigen, 
welche zur Schule gehen? (waitep oć się óiSaazaAeia <poiTajv*eę).  Aus 
all dicsen Belegstellen iiber die Scliulzucht geht iibrigens fiir uns schon 
jetzt, natiirlich ohne Riicksicht auf die ganz abhangige und kiimmer- 
liche Stellung der Padagogen im engern Sinn, ais blosser Begleiter 
oder „Hofmeister*  der Knaben, so viel hervor, dass dic Handhabung 
der Disciplin sowohl in der Palastra wie in der Grammatistenschule 
dem Gutachten des jeweiligen Lehrers iiberlassen war und folgerich- 
tig auch die Anwendung von Stock oder Ruthe. Natiirlich mit ver- 
niinftiger Beschrankung; denn grausame Ziichtigungen oder Strafen, 
wie sie unter Umstanden an Sklaven vollzogen wurden, gingen doch 
wohl nicht an. In diesem Betreffe heisst es allerdings in der Rede 
iiber Freiheit und Sklaverei bei Dion Chrysostomos (orat. XV, p. 452 
ed. li.): In solchem Sinne bezeichnest du also auch die Sbhne ais 
Untergebene ihrer Vater (Soukooę t<uv 7taTŚpo)v). Denn sic begleiten 
viele, auch von den Armen, ins Gymnasium und zum Mahle, und sie 
werden ja von ihren Vatern ernahrt und bisweilen auch mit Schlagen 
geziichtigt (jrcaćimai) und haben ihren Befehlen zu gehorsamen. In- 
dessen weil sie gehorchen und Schlage erhalten, wirst du also auch 
die Schiller der Elementarlehrer (t<ov Ypappatiawy) Untergebene (oize- 
ta;) derselben heissen und die Padotriben oder sonstigen Lehrer ais 
Herren (SsaKOTa?) iiber ihre Schiller bezeichnen, da sie denselben ja 
Befehle ertheilen und, falls sie ungehorsam sind, mit Schlagen strafen. 
Allerdings, meinte er; jedoch ist den Padotriben und den andern Leh
rern nicht gestattet, ihre Schiller einzukerkernJ), noch sie (wie Skla- 
ven namlich) zu veriiussern oder in die Stampfmiihle zu schicken 
u. s. w. — Ist nun auch das Ganze eine rhetorische Diatribe, so lasst 
dieselbe doch Riickschliisse auf die Praxis des Unterrichtes zu.

Was diese Praxis insbesondere anlangt, so fehlt es nicht an 
solchen Darstellungen der gymnastischen Uebungen, aus denen wir 
auf das Yerfahren hiebei schliessen konnen. Zwar werden wir auf

<) in Fessel zu legen, vgl. unseru Ausdruck „kruinin geschlossen“ und $uXov,
zkotdę u. d. gl.
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die Erorterung der Grundsatze des Unterriclits erst spater eingehen 
konnen; indessen in Betreff des Padotriben und der palastrischen Uebun
gen sollen bereits lner einige Andeutungen vorausgehen.

Die oben S. 192 ff. in der allgemeinen Charakteristik hervorgeho- 
bene Nothwendigkeit, den Anfang der geregclten Leibesiibungen in 
methodischer Weise mit d em Kn a b enspi el in Zusammenhang 
zu bringen, hatten die Lehrer der alten Palastra ohne Zweifel recht 
gut erkannt und ihren ersten Unterricht damach eingeleitet. Denn 
im Kinderspiel zeigte sich ihnen dic reine Natur, sowie das Recht und 
die ausgesprocliene Nothwendigkeit der kbrperlichen Uebungen, und 
ais die Seele des Spiels galt ihnen demgemiiss die Gymnastik so gut 
wie ausserlich ais Vorschule und Kegel desselben’). Haben nun aber 
alle Yblker und alle Zeiten ihre Kinderspiele, die im Ganzen nur an
dere sind fiir das wilde Naturkind und andere fiir das geschnicgelte 
Stadtkind, so bildete bei den Griechen die gesammte Entwickelung der 
Gymnastik auch die Erfindungsgabc fiir Spicie aufs hóchste aus. Da- 
her die unzahligen Spiele, an denen die helleniśchen Knaben in der 
Palastra sich ergetzten und die vermbge der sorgfaltigen gymnastischen 
Bildung, sowie sie selbst gymnastische Bestandtheile hatten, auch wie- 
der auf die Gymnastik zuriickgefiihrt und somit auf das gewandteste, 
lebendigste und kunstvollste ausgefiihrt wurden. Dass hieran die 
Oeffentlichkei t ihren grossen Antheil hatte, ist unzweifelhaft; 
denn die hellenischc Erziehung zeifallt in dieser Beziehung allerdings 
in zwei Hauptrichtungen, wovon die eine ais iisthetische und grund- 
legende Richtung in der Gymnastik erscheint, wahrend die andere 
ais Agonistik die bethatigende und darstellende Richtung bezeich- 
net1 2). Das Resultat dieser Erziehung im alten Hellas war aber: „dass 
die Hellenen durch die Gymnastik zu einer vom Staate gehandhabten 
und eingerichteten oder wenigstens beaufsichtigten offentlichen geregelten 
Heranbildung der Geschlechter gekommen sind, ein Einfluss, welcher 
auch durch die Thatsache, dass die am meisten gymnastischen 
Staatcn auch die ausgebildetste Erziehung besassen, 
bestatigt wird“ 3). So begreift sich auch, wie der antike Staat uberhaupt 
nur eben an die Erziehung gekniipft erscheint, ais an seine einzige 
Grundlage. Ais der Kbnig Kleomenes III in Sparta die alte dorische 
Yerfassung wiederherstellen wollte, fuhrte er die Syssitien und die 

1) Vgl. Jader a. a. O. S. 125.
2) Jiiger. a. a. O; S. 177.
3) Jager 8. 193.
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iibrigen Stiicke der alten Agoge wieder ein; doch es misslang der 
Acrsuch, die strenggymnastische Erziehung neuzubeleben, und mit 
dieser sehen wir wirklich den alten Staat aufbliihen und untergehen.

Wie nun bereits Platon wiederholt den Unterricht in der Gymna
stik an das Spiel gekniipft wissen wollte *),  so dass sich an den erzieher- 
ischen Unterricht hierin in freierer Anwendung die von uns friiher 
beschriebenen Spiele der Palastra, vor Allem das Ballspiel, der ein- 
fache W ettlauf, sowie sonstige Uebungen zur Kraftigung und Schmei- 
digung der jugendliehen Glieder anschliessen sollten, ebenso unterschied 
Aristoteles nach den Altersstufen in vorsichtiger Weise zwischen leich- 
teren und anstrengenden Uebungen fiir die Schwacheren und Jiinge- 
ren (awjgot) oder Kraftigeren und Reifcren* 2). Zudem darf man (wie 
Krause Gesch. d. Erz. S. 100 hervorhebt) bei einem Volke, welchem 
die Gymnastik ein so wesentliches Bildungselement war, ein stufenwei- 
ses Fortschreiten von den leichteren zu den schwereren Uebungen, 
um so sicherer voraussetzen, ais die Padotriben, Gymnasten und Aleip- 
ten stets auf Anwendung heilsamer, dem jugendliehen Korper zutrag- 
licher Grundsatze bedacht waren, obgleich uns sehr wenige beweis- 
kraftige Thatsachen fiir dieses stufenweise Aufschreiten aus den alten 
Autoren selber zu Gebote stehen. Ein lebendiges Bild aus Lukianos 
von dem gymnastischen Betrieb in den athenischen Paliistrcn und Gym
nasien werden wir spater bei den einzelnen Uebungen mittheilen. Ein 
formliches System aber der Gesundheits- oder Heilgymnastik findet der 
Leser in den Schriften des Galenos, wobei das Mass und die Folgę der 
verschiedencn Uebungen gleichfalls im einzig richtigen piidagogischen 
Sinne dem Padotriben anheimgestellt werden3 4). Uebrigens hatte schon 
Platon an die Lehrer der gymnastischen Uebungen (ppyaattzot) die 
h orderung gestellt, dass sie Uiatetik und Physiologie anwenden und, 
gleich den Aerzten, die Heilsamkeit oder SchadJichkeit der Nahrungs- 
mittel erkennen sollten *).  Gleichwie aber Platon die Erzieher warnt, 

1) Cf. de legg. p. 643, D; 790, A -D; 797, B; 798, C; 808, D; 820, D.
2) Vgl. Polit. VIII. 4, 1: peypt pśv yocp ^ę zoutpórepa yupMaota Ttpóaotareov,

ptaiov rpoęł)v zai toii{ itpóę itóvouę a-;ipyo•»ras ............. órew 8e
a<p łjjfrję ery; rpia itpóę rotę allotę paftigpaat ■phtoyrai, róre dppórtet zat rotę itóvote zat 
ratę a^aptotfafiaię zaraXap^avetv rłjv syopóvr;v ^ktziav.

3) Cf. Med. Graec. opp. ed. Kuhn, tom V, p. 906, c. IV: śtp’ ó’w 8e Set za&’ 
śzaarł]V ypdav eittrewew te zai avtśvai, ypatpat phi oóy otóv re ,.... oó8e yap rj -itoiórrję 
eart yp^atpoę, ei rtu rtoaió 8ia<p9etpoiro. toutou pśv 8 aj rtu itatSorpt^r; perśaru), 
rtu pekZourt rti>v yupMaoitou uY^yetaflat. Aehnliches wiederholt in den 6 Buchern 
uytewtmi, de sanitate tuenda, vol. VI, p. 1—452.

4) Vgl. die Belege bei Alex. Kapp, Platon’s Erziehungslehre S. 52.
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ihre Zóglinge sieli triiger Rulie hingeben zu lasscn oder z. B. vielem 
Schlafe, der weder fur den Korper, noch fiir den Geist, noch fiir die 
Bescliaftigungen dcrselben tauglich sei (de legg. VII, p. 808, B), so macht 
er auf der andern Seite dic Lehrer nicht minder cindringlich aufmcrk- 
sam auf den Nachtheil aller iibcrtriebcnen Anstrengungen bis zur Er- 
miidung: denn Miidigkeit und Schlaf sind dcm Unterrichte fcind1); 
wenngleicli er zugibt, dass die Seclen weit eher bei angestrengtem 
Lernen sich feig zuriickziehen, ais bei Lcibcsiibungcn, weil im erste- 
ren Fali die Plago weit mehr die Seele angehe1 2), da dieser das Ler
nen cigcnthiimlich sei; eine Stelle, dic auch der Verfasser des Biich- 
leins iiber Knabenerziehung, Pscudo-Plutarch c. 11, beziiglich der Tha- 
tigkeit des Padotriben wohl gewiirdigt zu haben scheint.

1) zdiroi yap zai uityot padąpaat nokepiot, de rep. VII, p. 537, B.
?) ibid. VII, p. 535, C.
3) Dion Chrysostom. or. XIII, p. 485 R: rotj itaióorpi(3aię ouz apzet eiiteiv xa na- 

X a i a p. a.r a, aXXa zai 5 e i $ a i a v a y z ą rui padrjaopAu).
4) rtXarret 8ia ró puftpt£eiv, wie es bei Artemidoros III, 17 heisst.
5) ed. Stali, tom. III. p. 366; ed Potter p. 823 są.
6) ayąpariCuw, rgl. das eben erwalmte pu&pi{eiv bei Artemidoros, dazu von der geisti

gen Bildung bei Lukianos Anach. 22: pu#piiopsv rat puópac zrX.

Es wird nun fiir die Praxis des Padotriben unter anderm beson
ders auf den Anscliauungsuntcrricht hingewiesen, d. i. auf das Vor- 
z e i g c n und V o r m a c h e n, das auch nach den Ansichtcn der Alten, 
die wir beim specicllen Unterricht im folgenden Theile dieses Werkes 
genauer werden kennen lernen, aller blossen Beschreibung ais direktes 
Unterrichtsmittel vorzuzielien ist. Wie also im gewóbnlichcn Leben 
und besonders da, wo es sich um mechanische Fertigkeiten handelt, 
der Zogling weit mehr gewinnt, wenn er dem Meister etwas absieht, 
ais wenn blosse Theorien und miindliclie Belehrungen angewendet 
werden, so fiihrte der Padotribe schwierigere Uebungen und Ringer- 
stiickchen anfanglich selber aus oder liess sie durch seinen Gehiilfen, 
den Hypopadotriben, gleichsam ais Vorturner ausfiihren, da es fiir 
den Turnlehrer nicht hinreiche, die palastrischen Kunstgriffe und Vor- 
theile bloss anzugeben, sondern dieselben dem Lehrling nothwendig 
gezeigt werden miissten3). So bildete er den Knaben stufenweise form- 
lich heran zum Menschen4). In ahnlicher Weise bemerkt gelegent- 
lich in Ausdriicken, die von der Thatigkeit des Padotriben entnommen 
sind, Clemens Alexandrinus, Stromat. VI, 175): Es gibt drei erspriess- 
liche Arten gegenseitiger Einwirkung und Mittheilung, erstens durch 
aufmerksame Beobachtung, wie wann der Padotribe den Knaben aus- 
serlich bildet6); dann durch ein genaues Vormachen (zai)’ ópoćuiaw),
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wie wenn Einer den Andern durch sein Beispiel aneifcrt ein Geschenk 
zu geben. Jener legt namlicli mit Iland an bei dem Geschaft des 
Lernens (aovspyei -tw pavffdvovtt), dieser aber unterstiitzt den Empfan- 
ger. Die dritte Art cndlich ist die Anleitung1), wann der Padotribe 
seinen Schiller nicht mehr vorbildet fpjzś-n Starcka aa <uv) und das 
Uebungsstiick (to udZatapa) nicht erst selber vormacht zur Nachahm- 
ung fiir den Knaben (gtę pi'pijoiv toj TOtiSi), sondern ihm dasselbe, da 
er schon mehr geiibt ist, einfach dadurch, dass er es mit Namen nennt, 
anbefiehlt (rcpoaTtmst ś*  dvojiaroę).

9 xara upoarafry, also die „Regierungu mit einem Ausdruck Htrbarfs. 
Grasberger, Erziehung eto. I. (Knabenpalaatra). 19

Weiterhin scheinen es die Padotriben, im Intercsse der ungetheil- 
ten Aufmerksamkeit ihrer Zoglinge auf den Unterricht und behufs 
einer regelrechten und moglichst unbefangenen Ausfiihrung gewisser 
Uebungen, gar nicht gerne gesehen zu-haben, wenn sich etwa mus- 
sige Zuschauer und blosse Neugierige, die nicht auch selber den ge- 
wohnlichcn Uebungen oblagen, hinzudrangten und folglich durch irgend 
eine Aeusserung oder ein Zeichen der Theilnahme den ungestorten 
Fortgang des Unterrichts oder doch die ruhige Zuvcrsicht der Tur- 
nenden beeintrachtigten. Zwar in den Gymnasien war, wie wir dies 
spater noch ausfiihrlicher bemerken werden, der Andrang von Zuschauern 
jederzeit iiblich und gestattet; wie wir denn auch aus den verschieden- 
sten Schriften von Platon bis auf Lukianos wissen, dass daselbst in 
ausgedehnten Lokalitaten ganze Schaaren junger Leute die manniglal- 
tigsten Spicie trieben, indess auch Manner mit dem Ballspiel sich er- 
getzten, ein Bad nahmen, oder. mit unterhaltenden Gesprachen und in 
zahlrcichcr Umgebung, wie z. B. Sokrates, stundenlang dort verweilten. 
Anders dagegen verhalt es sich mit den Palastren und insbesondere 
mit den Ringschulen der Knaben. Zu den letzteren war wenigstens 
in der friiheren Zeit durch die oben S. 215 f. vorgcfiihrten Solonischen 
Polizeigesetze den Erwachsenen der Zutritt fast ganzlich untersagt und 
nur mit geringfiigigen Ausnahmen gestattet. Spater scheint allerdings 
die beziigliche Gesetzesbestimmung ausser Kraft gewesen zu sein, wie 
dies unter anderm (vgl. besonders S. 250 ff. iiber die Knabenpalastra) auch 
hervorgeht aus der bezeichnenden Schilderung des Schwatzers in Tlieo- 
phrastos’ Charakteren: Er besucht die Schulen (im gewbhnlichen Sinn, 
rd SuSaazoAsta) und erdreistet sich, die Knaben bei Erlernung ihrer 
vielen Yorkenntnisse (itpopavftavstv TOaaura) zu stóren und die Pado
triben und Lehrer mit seinem Geplauder zu belastigen (itpoakaZsK); 
wollen sie fort, so ist er ganz der Mann dazu (5si’>o'ę) sie zu beglei- 
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ten und sicher nach Ilausc zu bringen *).  — Nicht minder argerlich , 
ais ein solclier Bcsuch in der Schule musste fiir den emsigen und eifri- 
gen Lehrer natiirlich auch die Anwesenheit von Zuschauern bei dem 
strengen Unterricht, zumal in der hoheren Gymnastik und bei der 
Schulung fiir einen festlichen Agon, sieli gestalten, da Yon dieser Seite 
ein rollkommcn ruhiges und passives Sichverhalten nicht leicht zu 
erwarten war. Daher der von Ailianos zweimal erwahnte charakteri- 
sclie Zug, dass der Gymnast llippomachos, ais ein Athlet, der sich 
seinem Unterrichte anvertraut hatte, ein Kunststiick im Ringen ausge- 
fiihrt und die Schaar der Umherstehenden lebhaften Beifall gezollt 
hatte, diesem mit seinem Stab einen Sclilag versetzt habe mit der 
Aeusserung: Das hast du schlecht gemacht und gar nicht so wie es 
sich geziemte; es hatte weit besser ausfallcn sollen, denn Diese hier 
lfatten dir nicht Beifall gespendet, wenn deine Uebung kunstgcrecht 
war. Offenbar, setzt Ailianos hinzu, wollte er sagen, dass derjenige, 
der Alles exact und elegant ausfiihrcn wolle, nicht auf den Beifall der 
Menge, sondern der wirklichen Kenncr zu achten habe1 2). Es erlei- 
det kaum einen Zweifel, dass wir bei der letzteren Erzahlung eine 
eigentliche Athletenschule uns zu denken haben, in welcher, wie oben 
gezeigt wurde, in der Regcl der Gymnast die hohere gynmastischc 
Ausbildung zu agonistischen Zwecken leitete3) und wohin der Zutritt 
andern Menschen nicht Yerwehrt werden konnte, wenn anders diese 
Ringschule nicht Privatunternehmung, sondern jener in spaterer Zeit 
meistens ais Xystos bezeiclinete Bestandthcil des offentlichen Gymna
siums war, so dass also in diesem Fali und auf eine sołchc Palastra 
die alten Solonischen Proliibitirgesetze ohnedics keine Anwendung 
fanden, wohl aber auf die dem 5t&zaxaXsiov gegeniiberstehende nakaća-tpa 
der Knabeń.

1) Cf. Theophr. Charact. ed. Firm. Did. p. 6, no. 7: Lukian. de parasit. 51: rac 
3e 'Tcakaisrpaę zal ta yup.vdata zal ta aup/rcóata Stujzet zai zoaptet p.óvoę outoę, 
sc. ó 'irapacttoc.

2) Cf. Aelian. Var. Ilist. II, 6 p. 58 ed. Kuhn et XIV, c. 8 extr. I
3) Cf. Plutarch. Quaest. convival. II, 4, 3: tóv rórcoy ev uj 'pp.vdCovrat 'Ttdvteę ot 

dOZrjtal 7:aXatatpav zakoujxev, de sanit. praecepta 20: ev tuj Juatw rauta zal ta-ę -rcakat- 
atpatę SiakeTea&at rotę a3k>]tatę. Vitruv. V, 11, 82.

4) So p. 12 (ed. Bait. et Sauppe): ó <póvoę ouv ayyjzet etę touę &eujpivouę etę touę 
rcai5a*r<jj*fouc, p. 13: ouz av e(3aXev autóv atpepa auv rotę łteuj|ievoię eatuita.

Erinnert sich hier der Leser an das oben S. 269 iiber jenc Stelle 
v bei Antiphon Gesagte, wo man unter ■pij.yaato’; durchaus eine Palastra

verstehen wollte, so wird er unserer Ansicht um so mehr beistimmen, 
ais man bei jenem Redner weiterhin auf die wicderholte Erwahnung 
von Zuschauern stósst4).
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War nun auch der Padotribe offenbar der Hauptlehrer fiir 
den ersten gymnastischen Unterricht der Knaben, so 
standen ihm, ausser der obersten Aufsichtsbehorde, dem Areopag, der 
in iilterer Zeit in dieser Beziehung viei gewirkt z u haben scheint, 
doch noch andere Erziehungśbehórden, Aufseher und Gehiilfen zur 
Seite, die hier, so weit ihre Tluitigkeit sich auf die Knabenschulcn 
bezogen haben diirfte, in Kurze vorgefiihrt werden sollen.

Fiir Sparta werden uns, ais Behórde fiir die Knabenerziehung im 
Allgemeinen, der Padonom (itatdovo,poę) und die Bidyer (ptosot) ais 
Aufseher genannt. Der Padonom iibernahm bei den Spielen, Uebun
gen und Beschaftigungen der Knaben die oberste Leitung der Schaa- 
ren und ihrer Anfuhrer (floóat, Poudyopsę), welche selbst wieder in 
Rotten (piat) mit eigenen Filhrern getheilt waren, bildete ferner die 
Rottenfiilirer zu Vorturncrn aus und liess durch seine Geisseltrligcr 
oder Mastigophoren die Ungehorsamen ziichtigenIndessen ist fiir 
die spartanischen V erhaltnisse schon hier zu bemerkcn, dass die Kna
ben scliwerlich jemals in gleicher Weise abgeschlossen waren oder doch 
der Zutritt zu ihren Uebungen beschrankt wurde wie in Athen; denn 
einmal hatten, wie bereits bemerkt worden ist, die Sparterknaben 
keine eigene Palastra fiir sich, und dann ist es hinlanglich bekannt, 
dass in Sparta jeder der zuschauenden Manner bercchtigt war , die 
Knaben zu einer beliębigen Turniibung aufzufordern und uberhaupt 
belehrend und ermahnend, warnend und strafend, augenblicklich und 
unmittelbar an dem Erziehungsgeschaft sich zu betheiligen. Es war 
nur ein Padonom fiir die Knaben aufgestellt; dagegen hatten alle 
Burger die Verbindlichkeit sich ihrer anzunehmen, ais wenn es ihre 
eigenen Kinder gewesen waren. In Friedenszeiten machten sie sich 
sogar einen Zeitvertreib daraus und .erregten wohl auch Streitigkeiten 
unter ihnen2). Ueberhaupt sollte in Sparta das Turnen nicht auf

!) Cf. Xenoph. de Laced. rep. II, 2: ó Se Auzoopycę avri peo toO i8tą eza- 
a'rov itaiSafajfout Soukout eętardvai aoSpa śitearłjce zparelv aóróio ej woTtep ai 
peparai ap/ai xa#tatavrat, ot Si] zai ir a i5 o^ó po t zaleirat. ro5rov Se zópto-; eiroirjae zai 
d8poijeiv rouę iratSaę zai e7ti6zoiro0v-a, e*  rię pąSioupyoiz], i au pulę zoXaJetv. eSwze 
S'<aóruJ zai ru>v ^a>vru>v pac riyo<p óp out, óitait rtpu>potev ore Seoi zrX. Hesych. s. v. 
TtaiSooópoc’ dpyźj tic rrapa Aazioai. Aristot. Polit. VI, 5, 13: tSia Se ratę ayolaanzwre- 
patę zai paXXov euTjpepoóaaię Ttókeaw, Itt Se <ppovrtCouaaię eózoapiat ■pvaizovopia, itaiSo- 
vopta, yupYaaiap^ia zrl.

2) Plutarch. Inst. Lac. 8 et 10 ; Lyeurg. c. 17 5on den Gymnasien: rpórtoy ma 
■rcdytet oiopevot irdvt(ov zai Ttatepeę eivai zai TeatSaYtoyot zai ap^oyteę, ware 
prpe zaipóv ditolemeaiiai p^re '/"'pio> ep»]pov rou vou&erouvroę róv apapravovra zai zo/.a- 
Covroc. Oó pżp a/./.a zai it a i3 o v ó p oę ez rwv zaXwv zai ayaSwv dv3pwv erarrero zrX.

19*  
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eine kiinstliche Leistung hinzielen, sondern auf wetteifernde Tapfer- 
keit >), und wurden daruin keine eigentlichen Turnlehrer aufgestellt.

Fiir Atlien dagegen ist erstens eine gewisse etliische Aufsicht iiber 
das ihun und Treiben der Jiinglinge durch den altehrwiirdigen Areo- 
pag sicher beglaubigt, wenngleich dieselbe erst seit Solon in grosserem 
Masse geiibt worden zu sein scheint, und uberhaupt diese aristokratische 
Behorde auch dann mehr durch prohibitive Warnungs- und Abschreck- 
ungsmittel ais durch positive Verordnungen auf die sittliche Zucht und 
den Unterricht eingewirkt haben diirfte1 2). Eine der allgemeinsten Be- 
zeichnungen fiir solche óffentliche Sittenwiichter und Aufseher, abge- 
sehen von den bekannteren Naincn der Sophronisten, Kosmeten, Hv- 
pokosmeten u. a., die zumeist einer spateren Periode angehoren oder 
auch, wie die Kosmeten, nur fiir die Epheben bestimmt sind und3) 
vor der 115. Olympiadc (317 v. Chr.) nicht aufgefiihrt werden, ist 
die der Epimeleten, d. i. Aufseher, auch im allgemeinen Sinn, 
z. B. iittps/.r^at too iprałpmu, oder im Menexenos c. 1 auch fiirs Ilaus 
erwahnt, welche sowolil allein4) ais auch in Yerbindung mit den 

1) Plutarch. Apophtb. Lar. var. 25, Ser. mor. ed. Firm. Did. I, p. 288: rotę ua-
latouai itaiSotpl^aę oux śiplaravov, tva pi] alT apetyt ) iptloripia
rai xrX.

2) Vgl. die ganz allgemeinen Andeutungen bei Isokrat. Areopag. § 37 iiber die Filr- 
sorge des Areopags fiir eózoaula, wodurch er sieli vor andern helleniśchen Collegien 
(o-jve3pia) ausgezeicbnet, § 39 eóra&a, zumal der Jiinglinge § 43, iiber die Verpflich- 
tung zum Scliulbesuch § 45, iiber die Ehrfurcht vor dem Alter § 49, auch bei Piat. legg. 
p. 879, D; allenfalls mit Ausnahme der Itagestolzen, die auch nach Piat. legg. p. 774, 
B von den ve<ujepoi nicht respektirt werden sollen. Ferner iiber Anstaud, lirwerb u. dgl. 
§§ 49. 55. Vgl. damit Pseudo-Aeschin. Asiocli. p. 367, A; Harpokrat. s. v. Soztpaa- 
fhlę. Athenaeus IV, 65 (p. 168, A): ort Sr rou; aciórauc xal rouę rz rivoę rtepioualat

V Ciuwraę ró TtaXaióv dvrzaXouwro ol ’A peoTtayirat zal śzóXaCov, laróp7;aav <I>a-
voS/]poę zal 4>ilóxopoc xrl., worauf die bekannte Geschichte von den armen wissbegieri- 
gen Jiiuglińgen und spateren Philosophen Menedemos und Asklepiades erziihlt wird, die 
sich ihren Unterlialt durch nachtliche Arbeit in der Miihle verdienten, um taguber phi— 
losophische Vortrage horeu zu konnen. Uebrigens war der schweigsame Ernst der 
Areopagiten formlich sprichwortlich, vgl. Paroemiogr. graec. I, p. 212: ’Apeoirapn){• śrcl 
toim uxuftp<umiiv zal aumnjluw zal ó'Ttrpaep.v<nv. Cicero ad Att. I, 14, 5: Senatus “Aprtoę 
rtayot’ nihil constantius, nihil sererius, nihil fortius. Vgl. auch Limburg Brouwer, III, 
p. 10; Wachsmuth Hellen. Alterthumskunde S. 208 ; Jacobs Verm. Schrift. III. S. 371 ff.

3) Wenn man nicht etwa den Pseudo-Aeschiu. Axioch. wegen c. 5, p. 367 A fiir 
autlientisch halten und darnach die Sophronisten ausnehmen will, vgl. dagegen Sohb- 
mann, Gr. Alt. 2. Aufl. 1, S. 525.

4) Vgl. Piat, de legg. p. 765, E: ó ertipeX7]T>)t, p. 801, E; p. 809, C; p. 952, A; 
p. 964, D; p. 813, C.
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Kos mc ten1) htiufig erscheinen. Dic Epimeleten werden ais Beamte 
erst um dic 114. Olymp. in einer Rede des Deinarchos (adv. Philocl. 
§ 15) erwahnt; ferner werden ein Epimelet des Lykeion, ein Epistatcs 
oder Vorsteher der Akademie und des Lykeion genannt, so dass wir 
(mit SchGmann a. a. O.) wohl auch fiir andere Gymnasien dieselben 
oder doch die entsprechenden Aufseher voraussetzen diirfen. Dagegen 
lasst sich den Sophronisten, d. i. Zurechtweiser, Zuchtmeister, Auf
seher, schwerlich1 2) eine ethische Aufsicht iiber die Jugend zuerkennen, 
wenngleich dieselben in und ausser den Gymnasien, wo immerhin die 
Jugend sich aufhielt, schalteten, sondern sie sind nach allen Angaben 
ais eigentliche Polizciieute zu betrachten, dic bei gewissen Festver- 
sammlungen der Gaugenossen oder Dcmoten zur Handhabung der 
Ordnung und der Polizeiaufsicht ernannt waren. Es waren ibrer an- 
fangs zehn, nach den zehn Phylen, und fiir den mit ihrer Function 
verbundenen Zeitverlust wurden sic mit einer Drachmo fiir den Tag 
entscbiidigt3). Dass iibrigens nicht selten mehrere dieser Beamten zu 
gleicher Zeit in den Gymnasien und Paltistren thiitig anwesend waren 
und demnach ihre Functionen auch in entsprechender Weise ausge- 
schieden und begrenzt sein mussten, das beweisen auch viele Darstel- 
lungcn auf Vasengemalden. So zeigt z. B. ein schónes Gefass (Opfer- 
schale, in Gerhard'^ Auserlesenen griech. Vasenbildern, Berlin 1840, 
IV. Theil, Taf. LXXXV, No. 1, p. 59) in seinem Ilauptbild eine Ver- 
sammlung von. drei bartigen und bekranzten, von ihrem Mantel bei 
freier Brust leicht umhiillten und auf ihren Stab gestiitzten Aufsehern 
der Palastra: zwei sind demAnschein nach mit Myrten bekranzt und 
halten wetteifernd der eine ein Bliimchen, der andere einen griinspros- 
senden Zweig ais Siegeslohn bereit, wahrend sie an den siegreichen 
Knaben eine frcundliche Ansprache richtcn.

1) D. i. Ordner, ihr Name gelangt spater zu besonderer Bedeutung, wovou im III. 
Band die Rede sein wird; vgl. empelrjtal zal zoapłjtat Blat, de legg. p. 772, A.

2) Mit Krause, Gesch. d. Krz. S. 101, u. A.

3) Vgl. Hesych. s. v. auicppowa-wjc’ YOuthnyrijC. Etym. Magii, s. v. au)<ppoviarat. 
Sckomann a. a. O. 8. 525, Aum. 3. Mit welchem Recht jedoch uud auf welche Angabe 
gestiitzt M. de Pauw, Recherch. philosoph. II, p. 57 diese .Sophronisten geradezu in eine 
Linie mit den eigentlichen Stadtaufsehern (Astynomen) oder standigen Beamten fiir die 
Strassenpolizei gestellt hat, ais hatten die Sophronisten „ou les castigateurs“ wahrend 
der Nacht, die Astynomen aber bei Tage Aufsicht geubt, Bewaffnete yerhaftet u. dgl., ist 
uns unbekannt.

Von ganz allgemeiner Bedeutung ist jedoch der Name itatSsurat, 
d. i. Lehrer und Erzieher uberhaupt, wie derselbe, auch in Yerbindung 
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mit dcm rpocpso; oder Warter bei Platon1) und mit dem razt6oTpt(37); 
ais Spcciallchrcr 2) erschcint, um cinfach dcnjenigen zu ncnncn, dem 
dic Erziehung und Bildung (itatdeuatę) obliegt, gleichviel nach welcher 
Hinsicht oder in welchem Zweige des Untcrrichts. Wenn daher Haase 
(Ersch. u. Grub. Encyklop. III, 9, S._ 392) unter iraióeoroti die Turn
lehrer, zuniichst die Padotriben, verstehen will, so ist dies nur dann 
riehtig, wenn , wie in der dort angefiibrten Inschrift aus dem 0. J. 
No. 270, ausschliesslich gymnastische Lehrer aufgefiihrt und dem vor- 
nehmsten unter ihnen, dem ifrspwy, gegeniiber die anderen kurzweg 
ais itatSeuTat bezeiebnet werden.

4) De rep. p. 309, A: itaai rolę zard vupov rtatSeuTatc zai rpocpeiai m\. De legg. 
p. 835, A: uito te a$XofieT<bv zat toj uatSeuTOu rd>v veu>v zai t«>v vopocp’jXdztuv, ibid, 
p. 829, E: irapa tcu icatSeurij zai rotę aXXo'.j vopoę'jXa$tz.

2) Artemidor. III, 17, p. 270 ed. Reiff. dv8p««to'j{ itkarrew dyaftóz itat8oTpi|3ai{ zai 
itatSeurais.

3) Vgl. auch die Zusammenstellungbei Aeschines adv. Tim. §187: ti 8’ ócpeZot itai- 
Sayuiiouc rpeęsw y itatSorpijSat zai 8i8aazaXouę rois itataiv eęioTÓvai, oraz oi 
tyjv tu>v vop.wv Ttapazarathqz>jz e/ovte{ itpój rat ata^uvat zarazapitrumat.

4) Vgl. Dr. Dulitz, iiber die griech. Hofmeister, Jahresbericht der hbhereu Biirger- 
schule zu Graudenz 1854, S. 4.

Endlich ist hier, im Anschluss an diese kurze Erorterung iiber 
die Lehrer der Palastra, auch noch auf dic eigcnthiimlicho nnd hochst 
unsichere Stellung, die der Padagog in dem Erziehungsgeschaft 
der ersten Knabenjahre einnahm, aufmerksam zu machen. Haben wir 
auch seine Bedeutung erst im Folgenden ausfiihrlieher darzulcgen, so 
ist es doch zweckdienlich, um das Ineinandergreifen verschicdener Pcr- 
sonen in Erziehung und Unterricht fiir die erste Schulperiode riehtig 
wiirdigen zu konnen, schon jetzt in allgemeinen Ziigen dieselbe her- 
vorzuheben 3).

Die griechische Benennung Padagog oder Knabenfuhrer (itatda- 
ywyóę) entspricht so ziemlich dem deutschen „llofmeister“, insofern 
sie namlich, gleich dem aus dem Griechischen stammenden franzosi- 
schcn gouverneur die beiden Factoren der Erziehung in sich schlicsst, 
die subjektive Charakterbildung und die objektive Aneignung von 
Kenntnissen4). Ebenso zweifelhaft aber und unklar, wechselnd und 
unsicher, ais etwa heutzutage in gewissen Standen die ganze Bedeu
tung und Stellung, Behandlung und Verwendung des Ilofmeistcrs, 
Hauslehrcrs, Instructors etc. erschcint, ist im G rundę, wenn man von 
den mit einem' eigenen Nimbus umgebenen und vielfacli gefeierten Er- 
ziehern des Heroenzeitalters absiclit, auch die schwankende und in 

u der spateren Epoche geradezu armselige Existenz der griechischen und 
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romischen Padagogen, oder, um sofort bestiramter abzugrenzen, aller 
jencn gelehrtcn und ungelehrten Griechen und „Gricchlcin" (graeculi), 
die bald ais gelehrte Sklavcn, bald ais sklavische Gelehrten in den 
Hausern der Vornehmen unterhalten wurden und dereń unglaubliche 
Entwiirdigung wir spater aus den launigen Schilderungen eines Lukia- 
nos u. A. kennen lernen werden.

Bei den Spartiaten war der vorliin erwahnte Padononi (itaidtwó- 
poę) der bffentliche und allen Knaben gemeinsame Padagog, so dass 
in ihrer Staatserziehung von einem besonderen Knabcnfiihrer in den 
einzelnen Familien keine Ilede sein konnte. Dagegen war bei den 
jonischen Stammgenossen, wenigstens seit den Perserkriogen, in den 
Hausern dei- Wohlhabenden stets ein Sklavc zu finden, der auf Grund 
gcwisser Eigenschaften zur Betheiligung an dem gemeinsamen Erzieh- 
ungsgeschlift in und ausser dem Ilausc ausgcwahlt worden war. Wah
rend also bei den Spartanern die mannliche Jugend in einem bestimm- 
ten Alter ganz aus den Familienvcrhaltnissen heraustrat und der Staat 
alle Pflicliten der Eltern absorbirtc, dadurch aber auch die Bildung 
der gesammten Jugend ein stereotypes Geprage erhiclt, pulsirte bei 
den Joncrn und besonders in der uns besser bekannten Solonischcn 
Erziehungstheorie ein freieres, gemiithreicheres Prinzip, „da in Athen, 
wenngleich auch hier dic Idee: das Kind gehore dem Staat an, den 
leitenden Stern bei der Erziehung darstellte, der Individualitat des Ein- 
zclncn ein grosserer Spielraum gestattet war“ (Dulitz, S. 9). Dass 
hier der Padagog friihzeitig und in den Zeiten der guten alten Zucht 
immerdar ais Theilhaber an der Familienerziehung erscheint, ist bereits 
oben S. 233 hervorgelioben worden *),  gleichwie wir gesehen haben, 
dass auch hier die Ueberzeugung galt, es konne dem Padagogen Nie- 
mand besser, geschickter und erfolgreicher vorarbcitcn ais dic Haus
frau2) was fiir die Beurthcilung und Wcrthschatzung der ersten haus- 
lichen Erziehung auch bei den Alten um so wichtiger ist, ais selbst 
ein Aristoteles, der doch die spatere Erziehung schlicsslich cbcnfalls 
dem Staate uberlasst, eine Erziehungsperiode statuirt, in der nicht so
fort fremde Personen, sondern die Mutter selber zu wirken habe. (Vgl. 
oben S. 231 und iiber Elternunterriclit besonders dic Stelle bei Dio 
Chrysost. p. 426, B.) Im Platonischen Lysis aber (p. 208, B sqq.) 
wird die gcwóhnliche Aufgabe und Lcistung des Padagogen von So-

t) VgL bes. die Stelle im Platonischen Protagoras Kap. 15: Warterin und Mutter, 
Padagog und Yater wetteifern fórmlich mit einander in der sorgfaltigen Erziehung des 
Jungen.

2) Vgl. Piat. Lys. p. 207, E; 208, D; 209, B.
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krates in dem tolgcnden drastischen Zwiegesprlichc gewiirdigt: Einen 
Knecht, wie es scheint, achten dcine Eltern hblier ais dicli ihren Solin, 
und ubergeben ihm das ihrige lieber ais dir, und lassen ihn thun was 
er will, dir aber verwebren sie es ? Lassen sie wohl dicli selbst regie- 
len, oder erlauben sie dir auch dieses nicht? — "Wie sollten sie das 
doch erlauben! — Also es regiert dicli einer? — Ja, der Knaben- 
flihrer hier, sprach er. — Ist er auch ein Knecht? - Was sonst? 
gcwiss ist er unser Knecht. — Aber das ist doch arg, dass du ein 
Frcigeborener von einem Knechte regiert wirst! Was thut denn eigent- 
lich dieser Padagog, dass er dich regiert? — Er fulirt mich eben 
zum Lehrer. — Und gebieten dir die etwa auch, die Lehrer? _
Allerdings ja. — Also setzt dir dein Vater recht mit Bedacht gar 
viele Herren und Gebieter (3ea7tOTaę zal ap/ovtaę śz<dv ó itanjp i<pl- 
aT7jatv). Aber doch wenn du nach Hause kommst zur Mutter, lasst 
diese dich, damit du ihr recht vergniigt seist, alles thun was du willst, 
es sei nun an der Wolle oder am Weberstuhl, wenn sie webt? Denn 
gewiss, sie verbietet dir weder die Weberlade anzuriihren noch das 
Schiff, noch was sonst irgend zu ihrer Weberei gehort? — Beim Zeus, 
o Sokrates (erwiederte mit Lachen der Gefragte), nicht nur rerbietet 
sie mir’s, sondern ich bekanie gewiss Schlage, wenn ich etwas an- 
ruhrte. — Aber weshalb vcrwehren sie dir so mit Gewalt glucklich 
zu sein und zu thun, was du willst, und h alten dich den ganzen 
Tag iiber immer unter Jemandes Befehlen, mit einemWort, 
dass du fast gar nichts thun kannst, was du mbchtest? u. s. w.

Das Lebensjahr des Knaben, in welchem ihm ein Padagog bei- 
gegeben wurde, lasst sich selbstverstandlich ebenso wenig ein fiir 
allemal und fiir die sammtlichen Stamme und Familien der Staatsbiir- 
gci festsetzen, -ais dasJalir des ersten Schulbesuchs (vgl. oben S. 237). 
Je nach den Familienverhąltnissen musste dieser Zeitpunkt ein ande- 
rer sein, gerade wie heutzutage in solchen Stiindcn, dereń Kinder 
nicht zu offentlichen Schulen mit bestimmtem Eintrittsjahr u. s. f. ge- 
gescliickt werden. Dass es keincn Schulzwang im modernen Sinn 
gegeben, das spartanische Erziehungsreglemcnt natiirlich ausgenommen, 
haben wir schon bemerkt. Jene Unbestimmthcit in der Zeit deutet 
auch Kenophon an <), wenn er den Padagogen dann in Function treten

*) De rep. Łac. c. 2 init. rujo rotvuv aXXtov 'EXXigv<i»v ot (paazooreę zaXXtcra rouc 
■JieięiratBtuew, eiretSao rajtara aurotc ot iratSec ra Xefdpeva $uvtu>at, sóftuę 

sic aurotc itaidaytoYouę fLpaitoorac śtptaraato, eu&uę 8s icśjjtitouaty etc 8t8a- 
axaXtuv [ia&r;aopśvouc zat ypappara zat p.ouatxćjv zal ra śv itaXalarpą. Vgl. Krause iu 
Paulys Realencyklop. s. v. Paedagogus.
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lasst, wann dic Knaben verstehen, was Anderc zu ihnen reden: dies 
namlich in der Weise, dass er der spartanischen Erziehung dic der 
ubrigen Hellenen gegeniiberstellt. In dcmsclbcn Sinne bemcrkt Pla
ton (dc legg. p. 808, D, E) dass der Padagog in sein Amt cintretcn 
solle, sobald die Knaben aus der Aufsicht der Mutter und der haus- 
lichen Pflegerinnen entlassen werden, an welcher Stelle Krause (a. a. 
O.) die Worte „wegen ihres allzu kindischen Wescns" (rcatJta; zat vr(- 
irtonjroę /apw) auf ein noch ziemlich zartes Alter gedeutet wissen will. 
So viel ist gewiss, dass der Padagog, wenn er auch bisweilcn z. B. von 
den Reicheren schon friiher verwendet werden mochte, in der Ilegel 
mit dem siebenten Jahrc oder vollendeten sechsten Jalire des Knaben 1) 
in sein Amt eintrat, also zur Zeit, wo der Bcsuch der Palastra und 
der anderen Schulen (StSaazaksia) seinen Anfang nahm. Denn sein 
Ilauptgeschaft war gerade die Begleitung des Jungen zu den Schulen 
und zuriick, wobei er, so zu sagen, ausser dem Hause eine absolute 
Herrschaft ausiibt, wie denn auch der Ausdruck Herrschen (aplety) fiir 
seine Wirksamkeit gebraucht wird1 2), wahrend er inncrhalb der Fa
milie gewohnlich nur ais Diener erschcint, da sich, wie bereits bc- 
merkt, selbst der durch das offentliche Leben auf der Agora und an 
den Versammlungen stark in Anspruch genommene Vater eifrig an 
der Erziehung seines Sohnes betheiligte und denselben auch oft in 
Person auf den Markt fiihrte, damit hier „am Centralfeuer des burger- 
lichen Gemcinsinns die edelsten Bestrebungcn in seinem jugendliehen 
Herzen entflammt wurden* 3), und andrerseits auch dic Mutter Ich- 
rend und wehrend ihrem Sohne treu zur Seite stand bis zum mann- 
lichen Alter, oder doch bis zur Jiinglingsreife. Bis dahin, nam
lich bis zum 17—20. jahrc (in der Zeit des petpaxwOaDat, des Ileran- 
wachsens zum Jiingling, petpaxtov, cf. Schol. ad Aeschin. in Ti- 
march. § 7) scheint der Padagog, wenn auch nicht mit gleicher Strcngc 
und Ueberwachung wie in den jtingeren Jahren seines Zoglings, son- 
dern mehr ais anstandiger Begleiter und Diener1), in Function geblie- 
ben zu sein; wiewohl hiefiir ebenso wenig wie fiir den Anfang seiner 
Thatigkeit eine bestimmte Grenzlinie festgesetzt sein konnte. Dass 
jcdoch von der angegebenen Zeit an der angehende Ephebe freier sich 

1) Cf. Pseudo-Plat. Axioch. p. 366, E.
*) Cf. Piat. Lys. p. 208, C: aXX’ dp/ei ti{ aou; oós TtaiJaywfoę, eft),
3) Dulitz a. a. O. Seite 16.
4) Aeschin. adv. Tim. § 139: to 5’ eit az o X o u v zai e®opa\ <ppO’jpd-j zai <p- 

Xazijv a<u<ppoajv»){ (■[■rjaato (ó vopo&śrt)ę) eizai peyian;v, vgl. Lukian. bis accns. 8: 
auroię ra itoXXa zai £uv3taTpi(3u>v O te yupvaaioit zai ev rij ayopa ztX.
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bewegcn durftc, ersehen wir schon aus den mchrfachen Klagen bei 
gewissen Schriftstellcrn, dass die Knaben und Jiinglinge dcm wohl- 
thuenden Einfluss der Piidagogen zu friih entzogen wurdenZu- 
weilcn mochte sich allerdings dic Leistung des Padagogen bis iiber 
die Jahre der Ephcbie liinaus erstrcckcn, d. i. bis zum zwanzigsten 
Jahre des Zbglings andauern, vgl. Plautus, Bacch. III, 3, 36 (438 sq.).

Von diesem Padagogen ais Begleiter und Ucberwachcr des Kna
ben und ais blossem Gehiilfcn in der ausserlichen Erziehung, der darum 
im kaiserlichcn Iłom auch geradezu ais comes, rex, custos, ser- 
tus sequens bczeichnet wird2}, ist natiirlich derjenigc, der ais 
wirklicher Lehrer und Erziehcr in den heroisehen Zeiten, wic ein 
Cheiron, Pboinix u. A., und hie und da auch in der spateren Pcriodc 
eine ehrenvolle und erspriesslichc Thatigkeit ausiibte, wohl zu unter- 
scheidcn. Wir werden jedoch auf die letzteren, sowie auf die man- 
nigfaltigcn bedeutsamen Ziigc, die von solchen idealen oder auch hi- 
storischen Musterpiidagogen iiberliefert werden, erst spater zuriiekkom- 
men, da fiir die ersten Knabenjahro die bezuglichen Ueberlieferungen 
nicht von der gleichen Bedeutung fiir uns sein konnen, wie fiir dic 
spateren. Derjcnige Padagog also, den wir hier im Anschluss an an
dere Erzichungsgehulfcn betrachten, begleitet, wic bereits bemerkt, den 
Knaben zur Palastra und zum grammatischen und musikalischen Unter
richt, wobci er ihm seine Schulbediirfnisse, Biicher, Kithara u. dgl. 
nachtragt, wahrend des Unterrichts in seiner Nahe verweilt und spater 
ebenso ihn nachllausc zuruck geleitet3). Iliebei liisst sich leicht den- 
ken und gcht dies auch bestimmt aus gelegcntlichen Nachrichten her- 
vor, dass der Einfluss dieses Padagogen auf den Zbgling ein vorthcil- 
hafter und miterziehender sein musste oder das Gegentheil, je nach-

v *) Xenoph. de Laced. rep. III, 1: orav ye ex itaiBuw etę to petpaxioua&a’. sx[tai- 
v<oat, nj^izaura ót aZkot (sc. Ek/jp^ę) naóouat u. s v azó it a •. 3 a 7 w y <b v, it a u o u a 1 
os xal auó 3iBaaxdX(DV, ap^ouat Bs oC3evec en aCruw, d/.k’ aunmpouc cuptaaw ó óe 
Auzoupyoę zal toutuw xdvavna eyvw xrk. und besond. Piat. Lach. p. 179, A, D ; Channid. 
p. 151, B; Pseudo-Plutarch. de pucror. educ. c. 15: rorę psv itatat icott^ayiofouc xal 
StSaazdZouę eTteottgoay, rip Bs twv p.eipaxta>v ópp.7]v averov ećaaay vśpiea3ai.

2) Cf. Vergil. Aen. V, 546: custodem ad sese comitemąue inipubis Juli || 
Epytiden vocat, et fidam sic fatur ad aurem sqq. Vgl. auch magister, ibid. 562. 
659: dazu rector, Tacit. Ann. XIII, 2: reetores imperatoriae iuveutae. Horat. Ca-rm. 
I, 36, 8: menior actae non alio rege puertiae. Yerg. Aen. IX, 173: reetores 
iuvenum et rerum dedit esse magistros. Anders aber oben in den Knabenspielen 
S. 53 f.

3) Vgl. Płat. Lys. p. 223, B; Liban, or. XXIV, p. 81. 
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dcm er selbst mehr oder weniger gebildet war. Im ersteren Falle 
untcrwics er ganz gewiss bei jeder passendcn Gclegenheit den Kna
ben in mancherlei Rcgeln des Yerhaltens und korperlichen Anstandes, 
z. B. mit bcschcidenen Schritten und gesenkten Blicken in den Stras- 
sen cinherzugehen. diese und jene Etiąuette bei Tische zu beobachten, 
diese Speisc mit einem, jeno mit zwei Fingern zu fassen, das Ober- 
kleid so und so zu tragen und dgl. >). So crzahlt Ailianos (Var. Hist. 
III, 21), wic den jungen Themistokles sein Padagog ermahnt habe, 
auf der Strasse dem Peisistratos Platz zu machem Ungeschicktes und 
unanstiindigcs Benehmcn hierin werden ais Fahrlassigkeit am Padagogen 
geriigt, z. B. von Diogenes, der aus solehem Anlass einen derb zu- 
rcchtweist* 2). Waren dagegen, wie dies z. B. der Rhetor Ailios Ari- 
stides um das Jalir 150 n. Cbr. von den Padagogen seiner Zeit be- 
obachtet, diese Begleiter des Knaben einfache ThiirhUter des Hauses 
oder wegen Altersschwachc und anderer Gebrechcn zu den Gescliaften 
geradezu unbrauchbare Sklavcn, oder gar elende Schmarotzer und fah- 
rende Taugenichtse, die der Eigenlicbe der Eltern schmcicheltcn, dic 
Fehlcr der Kinder verdeckten oder noch weit schlimmere Unsitten 
an sich hatten, so sehen wir, dass der schon von Sokrates (Piat. Alkib. 
I, p. 122) beklagte Mangel an Aufsehern allerdings begriindet war, 
sich aber hauptsachlich auf die Eigenschaftcn der Padagogen beziehen 
sollte. Reicher Leute Sohne, pflegte darum Karncades zu sagen, ler
nen nichts recht ais reiten; denn die Pferde seien die einzigen, die 
ihnen nicht schmeichelten, sondern sie herabwiirfen, wenn sie die Reit- 
kunst nicht wohl verstanden.

’) Vgl. Pseudo-PJut. 1. c. 8t8aazoucw oi rrat8aY«>Yol zszuęotac ratę óSoic ite- 
pmaretv, śvi Bazrńltu rourapiyoo ajiaafla'., 8'jat Tuiv air<uv, zpsurr olruitxvjaf>at
ró tparto1;, o.ńrioj Plutareh. on 8i8azróv ( apen), 2: zezjipóraę ratę óSoK
■nepmarrw zrA. und Piat. Lys. p. 208.

2) Nach Plutareh. virt. doc. posse c. 2. Vgl. auch die Stelle aus Lukian oben 
S. 275.

Daher war es zumal in den spiiteren Zciten eine allgemeine 
Klage der Kinderfreunde, dass die Eltern hiiufig in der Auswahl die
ser „Hofmeistcr“ nicht dic mindeste Rlicksicht auf dereń Bildung und 
Gesittung nahmen, ja dass manche nicht einmal darauf achtcten, ob 
dieselben geborenc Gricchen oder aber Barbaren waren (cf. Pseudo- 
Plutarch. de pueror. educat. c. 7; Stob. Ecl. eth. 41). So gab selbst 
Perikles dem Alkibiades, seinem Miindel, einen thrakischen Sklavcn, 
Zopyros, der wegen Altersschwachc unter seinen Sklaven der untiich- 
tiichtigste und unbrauchbarsto (a/pstOTorto;) war, zum Padagogen (nach 
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Piat. Alkib. I, p. 122, B), und ebenso werden uns an der vorhin an- 
gefiihrten cliarakteristischen Stelle bei Platon (Lys. p. 223, B) ein 
paar ungebildete Padagogen wegen ihrer schlechten Aussprachc ge- 
wissermassen ais „Sprachverderber“ angefiihrt. Dort hcisst es nam
lich am Schlusse: Da kamen eben wie schlimnie Geister (hdoitep 8at- 
pov£; tivć;J die Knabenfiihrer berbei, der des Menexcnos und der 
des Lysis mit dereń Brudem an der Hand, und riefen sie ab, sie soll- 
ten nach Hause gehen, denn es war schon spat. Zuerst zwar woll- 
ten wir und die Umstehenden sie fortreiben; da sie sich 
aber nichts um uns kiimmerten, sondern in sehr schlechtem Hellenisch 
(onoPap^aptCo>ts;) brummten und schalten, und doch immer wieder 
riefen: so glaubten wir, zumal sic an den Hermaen ein wenig moch- 
ten getrunken haben, dass nichts mit ihnen wurde auszurichten sein, 
und losten, gezwungen von ihnen, die Gesellschaft auf. — Die Alten 
waren in diesen Dingen (wic wir das zu seiner Zeit in der Schilder- 
ung der hoheren Ausbildung genauer auseinandersetzen werden) ausser- 
ordentlich aufmerksam und feinfiildend, wie sclion dic Bemerkungen 
iiber gcwisse Kennzeichen der romischen und attischen Artigkeit und 
Feinhcit (urbanitas, to ttj; aTTtztastoę azpov, Lukian. Lexiph. 14) oft 
noch aus der spateren Periode deutlich bekunden; so wollte man 
z. B. an AJexander dem Grossen spater Fehler bemcrkt haben, die 
ihren Grund lediglich in der ungeschicktcn und scliroffcn Behandlung 
eines seiner vielen Padagogen, des Leonidas, gehabt haben sollen. 
(Vgl- Quintil. J. O. I, 48) und die in der Folgę auch von einem Ari
stoteles, der sich seine Ausbildung vom 15—22. Jahre angelegen sein 
liess, nicht mehr gutgemacht wurden. Eine Anschauung, die zwar in 
diesem Fali bei dem herben Naturell (jijOoę auaT7]pov) des makedoni- 
schen Prinzen nicht ganz riehtig ist, uns aber doch zeigt, wie man 
auch iiber die Gefahren entgegengesetzter Wege bei mehr ais einem 
Lehrer und Erzieher seine Bcdenken hatte 1J. Spater freilich, in den 
Zeiten des Verfalls, merkte man kaurn mehr oberflachlich auf derar- 
tiges, wie denn verarmten Biirgern z. B. einfach der Rath ertheilt wird: 
Werdet Lehrer, Padagogen, Thiirhuter, oder nehmt Dienste auf den 
Schiffen!2) Ein Zei tal ter, in welchem nicht einmal von Seiten der El
tern auf eine kraftige Unterstiitzung der padagogischen Bemiihungen 

1) Krause in seiner Erziehung des A!exandros, Gescb. d. Erz. S. 109 ff., hat diesen 
Zug kaum beaclitet, obwohl schon Hoehheimer 8. 285 ihn hercorgehoben hatte.

2) Cf. Pfutarch. de vitando aere alieno c. 6, 5: ypappata BtBaazioo zat itatBaytu- 
Y oj v, zat &:>pu>pu>v, TtXe<ov zai TtapartXću)v zrX. c. 7, 3: iupteitu»v, y a y ra y 6> <pXar- 
ru>v, itpopayópewc zrX.
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zu rechnen war, im Gegcntheil nur zu oft durch das bose Beispiel in
nerhalb der Familie dic besten Absichten des Erziehers und Begleiters 
der Sohne des Hauses vereitelt wurden, hatte fiir die Arbeit und An- 
strengung eines tiichtigcn Padagogen ebenso wenig Sinn ais fiir die 
alte Einfachheit und Sittenreinheit oder uberhaupt, um mit Isokrates 
zu reden, fiir die Wahrheit, dass eine weise Regierung nicht die Sliu- 
lenhallen mit Gesetzen anfiillen, sondern diese der Jugend ins Herz 
graben mussc. Denn nicht die Gesetze an sich, sondern die Erzieh
ung macht den Staat gliicklich; iibel erzogene Menschen achtcn auf 
die bestenGesetze nicht, durch dic Erziehung aber wird der Wille 
selbst gebessert, so dass man nach und nach, ohne sich von Andern 
zwingen zu lassen, sein eigener Gesetzgebcr wird ’)•

Damit haben wir dem Leser diejcnigen Personen, unter dereń 
Leitung und Aufsicht der Knabc bei den Griechen und Romern aus- 
ser dem clterlichcn Hause seine erste Jugendbildung genoss, in kur
zeń allgemeinen Umrissen Yorgefiihrt, so weit es uns fiir die Kennt- 
niss der leiblichen Ausbildung im Knabenalter oder des Unterrichts in 
der Palastra, dem wir uns nunmehr zuwenden, nothwendig schien.

§ 5-

Der Tum-Unterricht der Knaben
im Allgemeinen.

Wir glauben oben S. 239 ff. mit uberzeugcnden Griinden darge- 
leg t zu haben, dass wenigstens bei den Griechen in der Zeit des 
allerersten Schulbesuchs der Knaben die gymnastisclie und die damit 
zusammenhangende allgemeine kbrperliche Bildung mit besonderem 
Fleiss eingeleitet und gepflegt wurde, und dass nicht etwa durchgeliends 
der Schulunterricht in der heutigen Weise mit dem Lese- und Schreib- 
unterricht begonnen habe. Denn, um dies hier nochmals hervorzuhe- 
ben, zu Gunsten der gegentheiligen Ansicht, wie sie unter Andern

*) Vgl. Isokrat. Areopag. § 40 sqq.: roóę ydp rcokZoóę ópiotouc rotę ijdeaw dizo[3atveiv, 
ev oię dv exasroi 'TcouSeu&ióGw . eicei ra ys ocal "dę dzptjSećaę ra>v vop.uw G7]p.eiov swat
tou xaxuic oixeta$at ttjy tcoZw returny
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besonders von Schwarz (Erziehungslehre I, S. 377) ausgesproclien wor
den ist, dass namlicli zuerst die grammatischen, dann die musikalischen 
und zuletzt die gymnastischen Schulen besucht worden waren, reicht 
es nicht hin, auf die zufallig so geordnete Reihenfolge des Gramma- 
tisten, Kitliaristen und Padotriben bei Platon u. A.1) hinzuweisen, da 
wir anderswo, z. B. bei Plautus, Bacch. III, 3, 12 sqq. auch in um- 
gekehrter Weise ausdriicklich den palastrischen Unterricht ais einen 
nach der Tageszeit dem musischen vorausgegangcn bezcichnet findcn. 
Ebenso wenig jedoch, ais wir den Beginn des grammatischen und mu- 
sikalischea Unterrichts wegen jener Auffassung des gymnastischen fiir 
das Knabenalter um vieles spater ansetzen mochten, kann es uns einfal- 
len, etwa auf die soeben erwahnte Stelle bei Plautus gestiitzt, einer 
andern Einseitigkeit huldigen zu wollen, die man ebenso gut in die 
vielen sich wiedersprechenden Angaben hineindeuten konnte, ais ob 
namlicli, da wir bestimmt wissen, dass bei den Alten der Schulunter- 
riclit am friihen Morgen begann, dieser Unterricht der gymnastische 
und der des Padotriben gewesen sein miisste. Dazu kannten die Al
ten die menschliche Natur zu gut, ais dass sic, selbst die leichteren 
korperlichen Uebungen vorausgcsetzt, den Schulknaben sein Tagcwerk 
mit den Leibesiibungen und nicht vielmelir mit dem grammatischen 
und etwas spater auch mit musikalischem Unterricht hatten beginnen 
lassen sollen Damach steht uns fiir das Folgende fest, dass allerdings 
die verscbiedenen Schulen von den Knaben zu verschiedenen Tages- 
zeiten besucht wurden, dass aber der Unterricht ganz bestimmt am 
friihen Morgen in der Grammatistenschulc (&8aaza/.etov) seinen An- 
fang nahrn. Dahcr lieisst es bei Lukianos in einem Gesprache: Ich 
werde, wie die Kinder, friih und Nachmittags zu dir kommen, um 
deine Kunst zu lernen2). Abgesehen davon, dass auch Platon den 
Unterricht in den Elementarschulen mit Sonncnaufgang begonnen wis
sen will, ersehen wir aus den oben S. 215 erwahnten Solonischen 
Polizeigesetzcn, dass die Eroffnung der Schule vor Sonnenaufgang 
ausdriicklich untersagt war, d. i, zur Verlńitung von Missbrauchen 
untersagt werden musste; und ebenso, dass auch nach dem leichten 
Mittagsmalil untcrrichtet wurde, wcil nach denselben Bestimmun- 
gen dic Schulen mit Sonnenuntergang wieder geschlossen sein 
mussten. Ferner lesen wir bei Thukydides VII, 29 bei Gelegenheit 

1) Vgh. Protagoi. c. 15, p. 326 sq. und im Vorausgehenden die allgemeine Bezeicli- 
nung ii? 8t8aaxaXu>v itśpitovrec.

2i De parasit. extr. xai soi Kotraw uiaitep oi TtaiSeę dcpiljapai xal śoloę xai pet 
aptaroy pa&qsópevoę rfyyrp.

i
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der Schilderung einrr barbarischen Scene in Mykalessos, dass diese 
Stadt mit Tagesanbruch, ais die grosse Schule sich kaum erst gefiillt 
hatte, von den Thrakern iiberfallen und sammtlic.be Schulknaben nic- 
dergemetzelt wurden. In Rom aber, wo das gesammte taglichc Le
ben, sogar der Vornehmen, wie man schon aus der Sitte der friihe- 
sten Morgenbesuche von Seiten der Olienten1) erkennt, wcit eher be- 
gann ais in Athen, erhoben die Schulmeister (dudimagistrij gleich- 
falls mit dem Fruhesten ihre Stimme, noch vor dcm Tosen nnderer 
Gewerbe; daher sie von Martial ais schlafraubende Storefriede der 
Naclit bezeichnet werden in einem komischen Epigramme:

Was wohl haben mit dir wir gemein, verruchter Magister,
Ilaupt, nicht Knaben allein, sondern auch Madclien verhasst?

Noch nicht stórtc das Krahn der behelmten Ilahne die Nacbtruh’, 
Und schon donnert dein Zorn mitten im Prugelgeklatsch u. s. f.

Die ersten Kunden der Backer, die schon vor Tage ihre Waare 
ausriefen, waren die Knaben, die mit Lampen in der Hand zur Schule 
gingen und bald im Chor zu buchstabiren anfingen; daher: negant 
vitam ludimagistri, Martial Epigr. XII, 57, 4, mit Bezichung auf die 
larmenden Stadtąuartierc, vgl. XIV, 223; und die in ihrer Allgemein- 
lieit wohl ubertriebene Schilderung bei Juvenal VII, 222 ff., dass der 
Grammatiker von Mitternacht an sitze, wo weder ein Schmied noch 
ein Wollspinner an die Arbeit gehe, und ebenso viele Lampen riechen 
miisse ais Knaben zugegen, so dass sein Iloraz sich farbę und sein 
Virgil voll schwarzen Russes hangę.

Nach dem wiederholt iiber die Bedeutung des ersten Turnunter- 
riclits, sowie der Turnspiele der Knaben Gcsagten ist ubrigens dem 
Leser bereits klar, warum wir in unserer Darstellung des alten Schul
unterrichts an keine solche Tagesordnung gebunden sind, da wir ja 
stets die naturgemasse Entwickelung des Gegenstandes im Auge haben, 
also nach der Betraclitung der geregelten und ungeregelten Knaben- 
spicle die kunstgerechten und regelmassigen Leibesubungen des Kna- 
benalters zu erortern bleiben.

Konnen wir nun auch nicht mehr bestimmt nachweisen, ob dieser 
Turnunterricht in den Vormittagsstunden oder geraumere Zeit nach 
dem Mittagsmahl und in den Abendstunden ertheilt zu werden pflegte, 
so diirfen wir gleichwohl aus mehreren Griinden mit vieler Wahr- 
scheinlichkeit schliessen, dass vorzugswcise das letztere der Fali gewe
sen, d. i. dass die Morgen- und Vormittagsstunden in der Regel dem

’) salutationes matutiuac, offleia antelncana, vgl. Becker, Gallus, II, S. 134, 2. Aufl.

sammtlic.be
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grammatischen und musischen Unterricht uberhaupt, dem Lese- und 
Schreibunterricht, dem xA.uswendig]ernen und Deklamiren poetischer 
Stiicke, dem Kitharspiel u. s. w. gewidmet, die Nachmittagsstunden 
dagegen mit wenigen Ausnalimen in Griechenland sowolil ais in Rom 
fiir den palastrischen, zwischen Uebung und Erholung wechselnden 
Unterricht angesetzt gewesen seien. Wissen wir doch, fiir Rom so 
gut wie fiir die Lebensweise der Athener, dass der gewohnliche, im 
Vollgenuss seiner politischen Rechte befindliche Staatsbiirger, in den 
Morgen- und Mittagsstunden seinen Pflichten ais Richter und Beamter, 
berathend, regsam und wacker ais Sachwalter oder liorend und beob- 
achtend, kurz auf die verschiedenste Weise, wenn auch meistens ausser 
dem Ilause nachging, lange noch nachdem die Sonne im Mittag ge- 
standen hatte, oder bis zur achten Stunde, d. i. bis 2 oder 3 Uhr un
serer Zeit, klagend mitunter, dass „die Carinen so weit vom Forum 
entfernt“ (vgl. Horat. Epp. I, 7, 48); dass dagegen der Rest des Ta- 
ges nacbst dem Malile besonders dem Ballspicl und mannigfaitigen 
andern Erholungen und Leibesubungen gewidmet wurde. Denn sel- 
ten legte man auf ein reichliches und gutes oder gar ein friihzeitiges 
Mahl den gleich holien Wertli wie etwa bei den grobsinnlichen Boo- 
tern und bei sikclischen Schwelgern oder bei den romischen Prassern 
und den Schlemmern der Kaiserzeit, wie sie uns der Griffel des Pe- 
tronius an dem Beispiele des Trimalchio so drastisch gezeichnet hat. 
Wie verschieden vollends von gewissen modernen Mahlzeitcn mit ihrer 
Ergetzung und Ueberfiillung der grobem Sinne, mit ihren Schiisseln 
Fleiscliwerks und starken Weinen, dereń Hitzc dann durch Eiswasser 
oder Gefrorenes gediimpft wird, und mit all den Schmausenden, denen 
in der Regel die eine Idee gemein ist, dass Geld zu allem befahigt, 
ein attisches)Symposion von jener Art war, wie sie uns mit dem un- 
verkennbaren Stempel der Wahrheit in naiv-anmuthiger Weise Xeno- 

** phon und mit phantasie- und geistvoller Darstellung Platon, schildern 
und durch ihre Schilderung uns mitten hineinversetzen in den gcscll- 
schaftlichen Ton und Zustand von Menschen, dereń Sprache ebenso 
fiir unser „steif“ wie fiir das unaufhorliche „wie geht’s Ihnen 7“ des 
Ausdrucks ermangelt, das brauchen wir wahrlich unserem Leser nicht 
erst auseinanderzusetzen. Kurz, die gewohnliche Lebensweise bei den 
Alten, wir mochten sagen, die ganze Stundenordnung oder Hausórd- 
nung spricht fiir unsere Annalime, dass etwa mit Ausnahme der Fluss- 
bader u. dgl., worauf wir spater zuriickkommen, keine gymnastischen 
Uebungen und kein gymnastischer Unterricht der Knaben am Mor
gen oder in den Vormittagsstunden stattgefunden habe. So sehen 
wir denn auch aus der bereits S. 290 angefuhrten Stelle aus Platon’s
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Lysis *),  dass sieli die Erwaeliscncn wic die Knaben mit ihren Pada
gogen split am Tag (o<|/ś) aus der Palastra cntfernen, zu welcher 
Stelle man gewiss nicht annehmen wird, sie kónnten allenfalls auch 
den ganzen Tag darin zugebracht haben.

*) p. 223, B: ijoT; yap łp dtpe.
2) Eth. Nicom. X, 1, 1: itaiSeuouai roó{ veou« oiaziCovre{ ij 8ov rj zal Z,u it r), 

vgl. das moderne gouverner, gouverueur; dazu die Sentenz des Menandros: ou ku7touvra 
Sei || ■rcatSaptoy opOouv, aXXa zal •netOovrd rt. Lukian. Amor. 1 : aaOev^ę yap 
St7]Vćxouę OTrouSfjC ayeyea&at, 'rco&ouat 3’ ot (ptkottpot itovoi ptzpd Td>v eita^Ocby cppovrt3ew 
yakaaOemę etę rj3ovdę dyteaOat. Ygl. iiber Erholung auch bei Cicero de nat. deor. I, 37. 
102: Profecto Epicurus, quasi pueri delicati, nihil cessatione melius existimat. At ipsi 
tanien pueri, etiam quum cessant, exercitatione aliqua ludicra delec- 
tantur etc.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra.) 20

Weiterhin sprechen fiir unscrc Ansicht auch die allgemeinen 
Grundsatze iiber Methode und Handhabung des Schulunterrichts, wie 
sie durch verschiedene Schriftsteller ais leitende und massgcbcnde Re- 
geln uns iibcrliefert werden und indirekt allerdings Riickschliisse gc- 
statten iiber manche Anschauungen von der Art und Weise, wie gute 
und anerkannte Maximcn ihres Erfolges am sichersten sein konnten. 
Die Alten hatten niimlich riclitig erkannt, dass alles Lehren und Mit- 
theilen unter den gewohnlichen Umstanden objektive Schwierig
keiten genug mit sich fiihre und dass ebendarum gerade der Lehrer 
mit seinen subjektiven Eigenschaften Alles aufbieten miisse, um mit 
demUnterricht einen gewissenGrad von Lcichtigkeit zu verbindcn, 
und dass er nicht ctwa durch stiirmischcn Eifer oder durch eine Fortsctz- 
ung bis zur Abneigung oder bis zur Erschopfung der Kraft den Er- 
folg in Frage stellen diirfe. Mit einem Wortc, sic kannten und wiir- 
digten auch das Bediirfniss der menschlichen Natur nach Erholung 
und Abweclislung, wic es sich ja auch bei den Erwachsencn und 
um so stiirker bei den minder Reifen und bei Kindern geltend macht. 
Dalier, bemerkt Aristoteles, lenken dic Erzieher dic Knaben wie mit 
einem Steuerruder mittelst der Freude und des Schmerzes* 2). Wir 
findcn demgemass allcnthalbcn den Brauch, dass den Kindern in vcr- 
niinftiger Weise nach der Zeit des Lernens eine Zeit der Erholung 
oder doch einer mehr spielenden Beschaftigung gcwahrt wurde. Am 
jungen Thcmistokles aber wurde ais auffallend bemerkt, dass er sich 
nach den Lehrstunden nicht geradezu dcm Spiel und der Erholung 
iiberliess, gleich scincn Schulkamcradcn (za&amsp ot Aotitot Ttatisę), 
sondern auch dann iiber das Gehórtc und Erlcrnte nachgriibclte, so 
dass der Lehrer geaussert haben soli, dieser Knabe wurde entweder 
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ein ganz vortrefflichcr Mann werden oder ein Bosewicht (Plutarch. 
Themist. c. 2). Auch der Yerfasser des Biichleins iiber Knabencrzieh- 
ung (Pseudo-Plutarch. c. 13) eifert gegen ubertriebene Anstrengung 
und verlangt zum Fleisse die Erholung (aveat;), denn Ruhc sei die 
Wiirze der Arbeit. Wenn auch andrerseits vor allzu grosser Lassig- 
keit wiederum gewarnt wird, wie bei Quintilian (J. O. I, 3 med.), so 
betonen doch selbst Manner wie der strenge Seneka, man miisse ja 
im Leben die Natiirliclikeit zu bewahren suchen, denn sie habe 
des Lieblichen gar viel. Es sei ein Unterschied, ob man ohne Ver- 
stellung und ohne Vorsicht wandle. Man miisse Einsamkeit und Ge- 
selligkeit mit einander verbinden und abwechselń lassen, denn beide 
erganzten einander. Man miisse daher den Geist nicht immer 
gleichmassig anspannen, sondern sich auch einer heitern Er
holung hingeben, wie sich denn Sokrates nicht geschamt 
habe, mit Knaben zu spielen. Dadurch ruhe der Geist aus und 
erhebe sich kriiftiger und frischer; denn wie cin fruchtbarer Acker 
durch unausgesetztes Fruchttragen, so werde auch der Schwung des 
Geistes durch bleibcnde Anstrengung gehemmt, wahrend er durch 
Erholung wieder Krafte gewinne. Aus der unaufhorlichen Arbeit 
entstehe eine gewisse Abstumpfung und Niedergeschlagenheit der Seele, 
doch raube auch der haufige Genuss von Spiel und Scherz ihr allen 
Ernst und alle Krafte u. s. f. *).  Nicht minder bedeutsam aussert sich 
hieriiber Lukianos an einer andern Stelle (Ver. hist. I, 1): So wie die- 
jenigen, die aus der athletischen Kunst ein Gewerbe machen, und uber
haupt alle, die ihrem Korper die moglichste Gesundheit und Starkę zu 
verschaffen suchen, neben den gymnastischen Uebungen auch fiir ge- 
horigc Erholungsstundcn besorgt sind, ja sogar dieses Ausruhen nach 
der Anstrengung fiir einen wesentlichen Theil der fiir ihren Zweck 
erforderlichen Lebensordnung halten, ebenso ist es, glaube ich, den 
Studierenden zutraglich, ihren Geist, nachdem sie ihn mit ernsthaften 
und anstrengenden Studien anhaltend bescbaftigt haben, ausruhen zu 
lassen und durch eine schickliche Erholung zu kiinftigen Arbeiten 
desto kriiftiger und munterer zu machen.

*) Cf. Seneca de tranquill. aniini c. fisqq.; ep. 3, eitr. inter ee ista miscenda sunt. 
et quieseenti agendum et ageuti quiescendum est sqq.

Wir fiihren diese Zcugnissc an, um schon jetzt und von vorn- 
herein darzulegen, dass man im Alterthum keine schroffc und extreme, 
sondern die naturgemasse und von selbst sich darbietende Abwechs- 
lung im menschlichen Tagewerk eintreten liess, und dass man eben-
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darum auch in den Schulen es gehalten haben miisse wie in den Gym
nasien ode)- auf dem romischen Marsfelde, wohin Jiinglinge und Er- 
wachsene der Erholung und korperlichen Uebung halber taglich sich 
einfanden und auf die verschiedenste Art alle denselben Zweck erreich- 
ten , das durch die andauernden und vorherrschend geistigen Anstreng
ungen der vorausgegangenen Tagesstunden verlorene Gleichgewicht 
der Seele wieder herzustellen. Mit dieser unserer Anschauung von 
der Praxis im taglichen Leben bei den Alten stimmt es vollkommen, 
wenn nach einer bei Aulus Gellius (XX, 5, 4) erhaltenen Nachricht, 
Aristoteles zwar taglich zweimal im Lykeion bei Athen Vorlesungen 
zu halten pflegte, des Morgens und gegen Abend, jedoch in der Art, 
dass er bei dem erstern, dem „Morgengang“ (śwfhvó; nspiTtotTo;), iiber 
tiefere Fragen und Untersuchungen in der Natur und Dialektik und 
nur vor einer gewiihlten Zuhorerschalt sich verbreitete, dagegen in 
den Abendstunden (6sAivd; itspwtaro;) allen Jiinglingen ohne besondere 
Auswabl den Zutritt zu seinen „Gangen“ gestattete, weil er iiber exo- 
terische oder leichtfassliche Gegenstiinde auf- und abwandelnd zu spre- 
chen gewohnt war. Was iibrigens den Umstand anlangt, dass einmal 
bei Cicero in einer wenn auch fingirten philosophiscben Unterredung die 
Akademie in der Niilic von Athen ais Schauplatz der ganzen Unter- 
haltung erwahnt wird, weil dort ein Nachmittagsspaziergang moglichst 
ungestbrt bleibe *),  so diirfen wir hieraus wenigstens so viel schliessen, 
dass dic Akademie in der Regel in den Nachmittagsstunden unbesucht 
blieb, weil die reifere athenische Jugend am Vormittag dort oder in 
anderen hbhern Schulen und Gymnasien (auch im Lykeion, wie schon 
aus der erwahnten Stelle bei Gellius hervorgeht) ihren Studien oblag, 
dagegen Nachmittags fast ausscbliesslich im Lykeion gymnastische und 
militarische Uebungen pflegte, wie wir dies besonders aus den vielen 
Urkunden iiber dic Ausbildung der Epheben, wovon spater die Rede 
sein wird, ersehen.

>) Cf. Cic. de fili. V, init. ut anibulationem postmeridiauam coDflceremus in Acade- 
mia, masime quod is locus ab omni turba id temporis vacuus esset, und gleich darauf: 
solitudo erat ea, quam volueramus.

Soviel wollten wir noch iiber die Zeit bemerken, in welcher der 
Unterricht in der Palastra wenigstens fiir die Knaben gewohnlich 
ertheilt worden zu sein scheint, ehe wir die einzelnen palastrischen 
Uebungen selbst ins Auge fassen zu konnen glaubten.

20*
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§ 6.

Die Turmihiingeii der Knaben
im Einzclncn.

A) Der Sprung (aXpa,

Wir beginnen unsere Darstellung der palastrischen, vom Pado
triben und seinen Gchiilfen gelehrten und geleitcten Leibesubungen 
der Knaben mit dem Sprung, in derselben Weise wie wir friiher die 
ganze Reihe der Knabenspiele mit den Iliipf- oder Sprungspielcn ihren 
Anfang nelimen liessen. Es ist uns namlich hier, beim ersten gym
nastischen Unterricht, nicht darum zu thun, die cinzelnen Uebungen 
genau in derselben Reihenfolge vorzufiihren, in welcher sie z. B. bei 
den Agonen und dem Schauturnen der reiferen Knaben und der Ephe- 
ben in Olympia und anderswo oder uberhaupt im Fiinfkampfe oder 
Pentathlon aufeinander folgen, welche Reihenfolge ais Kampfordnung 
wir allerdings spater gleichfalls kennen lernen miissen, sondern wir 
haben hier, wic gesagt, die einfachc und natiirlichc Entwickelung der 
Sache im Auge, wie sie immer wiederkehrt und in der Hauptsache 
auch im heutigen Turnunterricht sich wiederfindet; und nach dieser 
nimmt der Sprung unsers Erachtens ungefahr dieselbe unbestimmtc 
und schwankcnde Stellung zu den schwierigercn und cntwickelteren 
Turniibungen ein, wic das erste Knabenspiel auf einer Grenzlinie von 
der ersten kindischen Freude am Springen und Tanzen bis zu den 
Bcweisen einer grosseren Leistungsfiihigkeit und energischer andauern- 

*der Fortbewegung. Demzufolge ergibt sich uns yon selbst die den 
Iliipf-, Lauf-, W urf- und eigentlichen Turnspielen entsprechende Reihen
folge der Uebungen im Springen, im Laufen, im Werfcn (das Schies- 
sen kann erst spater folgen) und endlich in dem am meisten systema- 
tisch gelehrten Ringen, womit alsdann, ais der weitaus wichtigsten 
gymnastischen Uebung, von der ja auch Turnschuie und Turnplatz 
ihren Namen haben (rcaXać<3Tpa von rca/jj, itaXatstv) und die den Kern 
der gesammten Agonistik und des Penthathlon bildet, diese Ordnung 
abschliesst. Ebenso zahlt ein bekannter Pentameter des Simonides auf: 
«Xpa, Koó(oxsi\v, 3ćaxov, axovta, 7taX7jv.

Nach dieser natiirlichen Abstufung theiltc schon Gutsmuths in sei
ner Gymnastik fiir die Jugend, Schnepfenthal 1793, S. 267, die gym
nastischen Leibesubungen in Springen, Laufen, Werfen, Ringen, 
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Klettern, Haltung des Gleichgewichts oder Balanciren etc. Aehnlich 
macht łlaase a. a. O. S. 400, 2 geltend, dass der einzige Entscheidungs- 
grund fiir ihre Eintheilung darin liege, oh sie Gegenstand des offent
lichen Unterrichts waren oder nicht; die Eintheilung im Einzelnen 
konne nur eine medicinische Grundlage haben, da es sich ganz allge- 
mein von der liberalen, regelmassigen Ausbildung des Korpers handle, 
nicht von der zu besonderen Zweeken, wie Kriegskunst, Athletik, 
Thaumaturgie u. s. w.

Zu dem Gesagten stimmt aber auch, abgesehen von der officiel- 
len Kampfordnung bei den grossen Nationalfesten der Hellenen, die 
allgemeine und oft ausgesprocliene Ansicht der Alten, nach welcher 
der Sprung, ebenso gut ais das Laufen und das Werfen des Diskos 
und der Wurfspiesse (d. i.einerkleinercnArtdesselben und der azóytta) zu 
den leichteren Turniibungen gerechnet wurde. Zu einer scliwierigen gym- 
nastischen Uebung wurde der Sprung selbstverstandlich erst mittelst 
Anwendung schwerer Hanteln oder Sprungtrager (a/.njps;), gleichwie 
auch das Diskoswerfen durch einen wuchtigen Diskos ungemein 
erschwert werden konnte.

Obwohl der Sprung nun in dem alten Leichcnagon des Achilleus 
zu Ehren des Patroklos im 23. Gcsang der Homerischen Iliadę und 
unter den Spielen des Herakles bei Pindar (Olymp. XI, 66, B) nicht 
erwahnt wird, so wurde derselbe doch, gleich dem verwandten Laufe, 
jedenfalls schon im heroischen Zeitalter geiibt, nach der Odyssee VIII, 
103 f. Auf dass dieser Fremdling hier seinen Freunden berichten 
kann, wenn er nach Hause heimgekehrt ist, wie weit wir allen Ande- 
ren iiberlegen sind im Faustkampf, im Ringen, im Sprung und im 
Lauf.“ Vgl. auch Vs. 128. Krause folgert ( S. 385) aus dieser Stelle, 
dass der Sprung in der alten Ileldenwelt nicht gleichc Geltung mit 
den ubrigen schwercren Kampfarten behauptet habe, weil ihn Homer 
nicht den Helden vor Troja, sondern dem leichtfiissigen und tanzkun- 
digen Schiffervolk beilege. Allerdings besorgt daselbst Odysseus (V. 
230), „einzig und allein, dass ihn einer der Phaaken im Lauf uber- 
treffe“, aber dies auch nur, wie er hinzusetzt, weil ihm durch seine 
klaglichen Leiden auf dem Meere jetzt alle Glieder aus ihren Banden 
gelost seien. Was daher die Kampfspiele in der Iliadę betrifft, so darf 
man nicht (mit Krause) vergessen, dass ihre namhaften Ileldcn nicht 
zu Fuss, sondern zu Wagen in den Kampf zogen. Erst Quintus 
Smyrnaeus (IV, 455—67) lasst auch seine trojanischen Helden den

1) Vgl. KiaiLse, Gymnast. und Agonist. S. 258, Anm. 4. 



300

Sprung iiben. Freilich gedenkt auch Platon des Sprunges noch nicht, 
wohl aber Aristoteles einmal (ytept C<jjo)v iropsiaę c. 3), wahrend jener 
sonst ais grossen Freund des Wettlaufes sich erweist. Grund genug 
fiir uns, von vornherein anzunehmen, dass in der alteren Epoche der 
Sprung nicht selten zum Wettlaufe gereebnet und deshalb nicht 
eigens aufgefiihrt sein mag, und dass er ais isolirte und besondere 
gymnastische Uebung, wenn er auch liingst in Gymnasien und Pala- 
stren yielfach getrieben wurde, doch erst in spaterer Zeit in das Pent- 
athlon oder den Fiinfkampf bei den grossen Spielen der Hellenen 
aufgenommen wurdeJ).

Von der natiirlichen Neigung munterer Kinder zu mancherlei 
Hiipf- und Sprungspielen war bereits fruher S. 28 ff. die Rede. Die 
dort erwahnten Spielarten sind indessen zugleich ais Voriibungen und 
Modificationen dieser Leibesubung anzusehen, die sich in der antiken 
Gymnastik bei den Erwacbsenen ais Anfersen, Aufschnellen durch 
Hiipfen mit gleichen oder mit abwechselnden Fiissen, wobei man wie- 
derum, wie oben gezeigt wurde, bald seinen festen Platz behauptete, 
bald auf die meisten Spriinge acbtete, oder einander verfolgte u. dgl., 
uberhaupt weit weniger zu agonistischen Zwecken (ausgenommen, wie 
gesagt, im spateren Pentathlon), ais in padagogischer und diatetischer 
Absicht entwickelt hat. Hieraus erklart sich zugleich von selbst, warum 
diese spielenden und leicht erlernbaren Uebungen nach den Angaben 
der Alten besonders auch bei den Madchen beliebt waren (vgl. oben 
S. 35). Jedenfalls aber und ganz abgesehen von wohlbeglaubigten 
Beispielen beriihmter Weitspringer, die unsere Turner weit zuriicklas- 
sen, wie des Phayllos aus Kroton, der im Weitsprung mit den Schwung- 
gerathen fiinfzig, nach Andern sogar fiinfundfunfzig Fuss zuriicklegte 2), 
hatte der antike Sprung mit solchen Eigenschaften eine harmonischere 
und allseitigere Wirkung ais der Lauf und der Wurf, und vereinigte 
gewissermassen das Wesen beider in sich; „jedenfalls aber ist der

i) Vgl. Krause a. a. O. Seite 385.
l) Cf. Anthol. Palat. App. epigr. 297, ed. Jac. II, p. 851 :

IIevt’ eiti iwvTT]xwra TtoSac 'twjStjge ^aukkoę,
dazu Schol. ad Aristoph. Acham. v. 213 „ais ich PhaylFs Fluge gleichkam im Lauf“, 
und Eustath. ad Odyss. VIII, p. 1591. Herodot. VIII, 47; ferner Paroemiogr. graec. ed. 
Schneidew. p. 168: uitep ra gaxau.|i£va*  4>duXXoę e^eyeto itEYTa^koę IIÓytioc, oę s3óxet jae- 
ytGTa Siax£U£tv xat akkcaftai. eitetSi] oJv óitsp touc saxaup.£vouę TC£VTŹ)xovTa TcóSaę 
tię to OT£p£Óv -^karo, to su|x(3av etc 7rapotp[av itEpiganj. Ebenda weitere Belegstellen; iiber 
die Ansicht der Neueren von diesem Sprung des Phayllos vergleiche jedoch am Ende 
der Beilage iiber das <jxap.jia.
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Sprung der neueren Turnkunst mit seiner Zerfahrenheit und theil- 
weisen Unschóne hierin nicht mit dem antiken zu vergleichen: 
denn erst die Halteren machen den Sprung zu einer wirklich 
gymnastischen Uebung" (Jag er, Die Gymnastik der Hellenen, S. 95). 
Wenn man aber in unserer Zeit die Uebung des Springens mit 
allerlei erschwerenden Hindernissen geradezu .ais eine „Zuchtmei- 
sterin gegen Unentschlossenheit, Unsicherheit und Willensschwache" 
gepriesen und es fiir hochst unzureichend und schmachvoll gefunden 
hat (Jag er a. a. O. S. 96), dass man lieutzutage die Abneigung gegen 
gewisse Turnstiicke mit der Kbrperunfahigkeit bemanteln wolle, wo 
doch das Gefalirvolle der Sache allein im Geiste liege, so ist dies often- 
bar zu weit gegangcn, indem die wirkliche Gefahr bei solclien er- 
scliwerten Sprungubungen, gleichwie beim Diskoswerfen, schon den 
Alten manches Bedenken erregte1), zu geschweigen einiger geradezu 
iibertriebenen Seitcnstiicke moderner Gauklergymnastik zu den Wag- 
nissen der alten Petauristen (vgl. in den Knabenspielen S. 122 ff.), 
worauf wir bei den Uebungen in den Gymnasien und beim Turnen 
der reiferen Jugend zu sprechen kommen. Auch fchlt es darum in 
der ńeueren Turnlitteratur nicht an Mahnungen zur Vorsicht; so ist 
auch nach Viigeli (Die Leibesiibungen, hauptsachlich nach Clias, Ziirich 
1843, S. 69) der Sprung eine der schónsten, wie auch der niitzlich- 
sten Leibesubungen: allein da die Sicherhcit und Leichtigkeit dessel- 
ben von dem Grade der Starkę, der Biegsamkeit und Schnellkraft der 
unteren Glieder abhangen, so bediirfe es vieler Uebungen, um ihn auf 
jene Hbhe der Vollkommenheit zu bringen, welche alle Schwierigkei- 
ten und Gefahren iiberwindet. Dass jedoch der Sprung immerhin 
eine Schule der Leichtigkeit, der Spann- und Schnellkraft, der Sicher- 
keit in rascher, freier, ebenmassiger Bewegung bleibt, ist nicht in Ab- 
rede zu stellen; und seine mannigfache Uebung und Anwendung auch 
durch die Knaben in der alten Palastra bezeugt seine Werthschatzung 
unter den Leibesubungen bei den Griechen und Romern deutlich genug.

i) Vgl. z. B. Galeu. -rcept tou Sia puzpaę acp. yup.vaa. c. 5.

Wie nun in der neueren Turnkunst in der Regel zwei Sprung- 
arten unterschicden werden, der reine Sprung und der gemischte, oder 
auch ein Hochsprung, ein Tiefsprung, ein Weitsprung und ein ge- 
mischter, d. i. in die Hbhe und Weite, ein Htipfen auf demselben Platze 
mit verschiedener Bewegung der Beine u. s. f., so bildeten sich schon 
bei den Alten verschiedene Sprungiibungen, die man ais reine und 
gemischte, oder deutlicher ais solche mit ledigem und andere mit be- i) 
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ladenem Leibe bezeiclinen kann. Da jedoch in den alten Schriftwer- 
ken fast nur vom Athletensprung oder von dem Kraftsprung mit den 
Halteren die Rede ist, so sind wir bezuglich des reinen Sprunges 
schlimm daran mit unseren Quellen, wiewohl wir voraussetzen miissen, 
dass der Natur der Sache nach gerade in demjenigen Alter, welches 
fiir uns hier in Betracht kbmmt, die Knaben nicht mit dem gemisch- 
ten oder beschwerten Sprung den Anfang gemacht haben werden.

Bei dem bekannten Reichthum der griechischen Sprache an Aus- 
driicken fiir die wichtigsten und der gesammten Nation gelaufigsten 
Beschaftigungen und Vorkommnissc, dic z. B. von der Seefahrt, von 
der Gymnastik und der Jagd entnommen sind, wird man es begreif- 
lich finden, dass in derselben auch fiir die Begriffe Springen und 
Hiipfen mehrcre in Gebrauch sind, dereń genauere Bestimmung keine 
geringe Schwierigkeit bietet. Da wir indess unserer Aufgabe gemiiss 
uns hier auf das Zweckdienliche zu beschranken haben, so diirfte die 
Bemerkung geniigen, dass, abgesehen von jedem feineren Unterschied 
in metaphorischem Sinn, die allgemeinste Bezeichnung fiir Springen 
aAAea&ott ist (salire), wovon auch aApa und aA-cijpsę, die Springgewichte 
oder Hanteln *),  wahrend ioj8av, gleich aztptav und dp<óazeiv, mehr in 
der Bedeutung Hiipfen gebraucht wird. Erwagen wir nun Begriff 
und Eigenschaft des Sprunges uberhaupt, wonach bei allen Sachver- 
standigen gerade das „Abstossen" oder „Abschnellen des Korpers aus 
einem oder beiden Fiissen in die Luft“, besonders hervorgehoben 
wird, so ist kein Grund vorhanden, warum wir nicht dem Worte 

die Bedeutung des Weitsprunges (saltum dare)3) zuerkennen, 
und an einer Stelle des Kenophon1) das Verbum dva9opetv vom Iloch- 
sprung (exsilire, subsilire) verstehen sollten. Noch unbestimmter frei- 
lich sind die Benennungen bei den lateinischcn Schriftstellern, wie 
denn z. B. Plinius (N. II. XXXIV, 8, 35: saltantes Lacaenae) von 
tanzenden Spartiatinnen spriclit, wahrend an der Stelle doch wahr
scheinlich jenes in den Knabenspielen S. 35 bescliriebene Anfersen 
(ótKoóia, avaAaxTt'Ceiv) der Tanzerinnen gcmeint ist. Indessen findet 

•) Cf. Philostrat. de arte gymn. 55: aXti]p 8e TcevraiiXc»v pev eupijpoc eupipai 3’ ec 
tó aXpa, acp ou Stj zal dwópaarat zrk.

2) Vgl, Gutsmuths S. 46 f. Jahn und Eiselen^ Die deutsche Turnkunst, Beri. 1816, 
S. 15.

3) heisst es auch in dem Epigrainm auf den Phayllossprung; vgl. uber
haupt das Sprichwort uTcep ra Eszappeya ragto, unten in der Beilage gegen Ende.

De rep, Lac. II, 3: zai 'RTjS^aat zat aya^opety zal 8paps'y ftarroy dyono- 
8ł]T0V ztl.
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sich das sonst allgemeine «AAeab«t doch wiederum in einem Sinne 
gebraucht, in welchem man eher ~r(odv erwartet hatte, wie bei Ilesy- 
chios s. v. Pa-tijp• to azpov tou ozapparoę to7v irsvTa&A<ov, a<p ou ak- 
Aovtat to Kp<oTOv. Vgl. auch Hesych. s. v. akpa- 7t7jÓ7j(u.a, s. v. ava- 
Oopotme;’ avaitT)8o7vT$;. Ist nun auch der feinere Unterschied schwer- 
lich mehr hcrauszufinden, so sehen wir, nach dem Gesagten, doch 
nicht recht ein, warum neuere Schriftsteller iiber das Turnen behaup- 
ten , dass von allen moglichen Arten des Sprunges nur eine einzige, 
ganz bestimmte, mit Yorliebe ausgebildet worden und dass gerade 
dieses fiir das Wesen der helleniśchen Gymnastik recht bezeichnend 
sci. Die Sache scheint uns vielmehr so zu liegen, dass wir deshalb 
noch keinen zurcichenden Grund haben, alle einfachen Spriinge sammt 
den entsprechenden Yorubungen1) fiir die alte Palastra geradezu ab- 
zuleugnen, weil uns die Quellen im Stiche lassen oder weil nach die
sen eine Sprungart besonders betrieben worden zu sein scheint, welche 
„in der eigenthiimlichen helleniśchen Betriebsweise des Sprunges uber
haupt den ganzen Korper gleichzeitig und ebenmassig in Anspruch 
nimint und die hocliste Schnellkraft einer plotzlichen Gesammtwirkung 
fast aller Muskeln herausfordert" 2). Und wenn die sparlichen Notizen 
iiber den Sprung sich auch sammtlich auf eine vielgeiibte Art be- 
ziehen sollten, so bcweist dies noch lange nicht dasFehlen der andern, 
sondern hochstens so viel, dass in Folgę der spatern Geltung des 
Sprunges im Fiinfkampf die vollcndctste und schwierigste Leistung in 
dieser Art vorzugsweise genannt wird, ohne dass jedoch damit die 
Uebung kleinerer und leichterer Sprungarten, zumal fiir Knaben, aus- 
geschlossen wiire,

Diese energische und concentrirte Kraftleistung nun, welche in 
den alten Quellen gelegentlich erwahnt wird, war ohne Zweifel 
der Weitsprung mit belastetem Korper, d. h. mit Sprungtriigern 
oder Sprunggewichten, den bereits genannten Halteren oder Ilanteln3), 
die wir vorerst betrachten wollen, da die unserm Leser ohne Zweifel 
bekannte heutige Anwendung der Ilanteln von jener bei den Alten 
etwas verschieden ist, wiewohl dieses Gerath auch den Alten schon

*) Utwa den bei .4. Spiess, Łebre der Turnkunst, III, S. 70 ff. entwickelteu Hiipf- 
und Sprungarten oder noch eher im Ja7m’schen Sinne des Wortes.

2) Fr. A. Lange, die Leibesiibungen, Gotha 1863, S. 31.

3) al-tfjpec, cf. Martial. Epigr. VII, 67, 5: et flavescit haphe gravesque draucis 
|| halteras facili rotat la cert o.
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zur Starkung der Arm-, Nacken- und Brustmuskeln diente. Nach 
Pausanias1) ware es auch ihre Form, namlich die eines langlichen 
Halbzirkels

*) V, 26, 3: ot 81 akt^psę outot itapśyoytai ayijpa roto As • xuxkou Ttapapijzeatepou 
xat oux ec ró axpt^eatepov iteptcpepouc eialv ijptau, 'Tteitoi^rat 81 <uę xal rouę 3axrókouę 

e t p u> v 811 e v a t xa&arap 8t ó-^ówri aaitiSoę.
8) Cf. V, 27, 12: l/st 31 akr^pa? apyaiouę, ebenso VI, 3, 10. Hieriiber vgl. 

Krause im Artikel Gymnastik in Pauly’s Realencyklop. S. 1004 f.
3) Philostrat. de arte gymn. c. 55, p. 55 ed. Volckmar: ■ppydCouat 3’ o i plv pa- 

xpot tu>v akt^pw ujpou« rt xai /etpaę, ot 81 a<p atp ot t8e i ę zai 8«xrukout.

oder
die massa gravis des Juvenal VI, 421. Allein Pausanias spricht ge
rade von dieser Form ausdriicklich ais von einer auffallenden und sel- 
tenen, dem alterthiimlichen Attribut gewisser Siegerstatuen* 2). Am 
deutlichsten driickt sieli liieriiber Pliilostratos aus, der zwei Arten 
unterscheidet, eine liingliche fiir die Uebung von Schultern und Ar- 
men, und eine rundliche fiir Fingertibungen, also offenbar mit einem 
Griffe zum Durclisteckcn der Hande3)- Die gewohnliche Form da- 
gegen war diese

vgl. Krause Taf. VIII und IX, Illustr. Worterb. der roni. Alt. 
s. v. haltercs; also nicht jene bei Mercurialis de arte gymn. Amstelod. 
1672 II, 12 abgebildete,

—i—■—Ji
zwei durch einen Griff mit einander vcrbundene Kolben, die daselbst 
mit einer Sanduhr verglichen werden; vielmehr standen sie einer an
dern auch heutzutage nicht seltenen Form naher

i. J
Noch eine anderc Darstellung von der naclistehendcn Form 

die den Erklarern viel zu schaffen machte, auf Tafel VII der griechi
schen Vasensammlung des Grafen von Lamberg (ed. par Alex. de la 
Borde, Paris 1813, p. 7) ist mit aller Wahrscheinlichkeit und beson 



305

ders aucli wegen des kaum andcrs crklarlichen Griffes wic zum Durch- 
stecken der Hand auf einen Halter gedcutet worden *)•  Nach den Ab- 
bildungen auf antikcn Vasen wurden nun in neuerer Zeit diese Sprung- 
gewichte oder Sprungbleie zuerst indingland nachgebildet und seither 
mit mancherlei geringfiigigen Abanderungen durch Turner und Heil- 
gymnastiker allenthalben verbreitet. Bei den Alten scheinen diese 
Kolben von Blei oder auch von Stein cin Gewicht von mindestens zehn 
bis fiinfzehn Pfund gehabt zu haben. Bei mehreren Uebungen im 
Springen, im Laufcn und Tanzen bielt man sie zur Steigerung der 
Muskelanstrengung in der Iland; ganz besondeis aber wurde der 
Sprung durch diese Hanteln untcrstiitzt und hauptsachlich dadurch 
eine grossere Sprungweite erzielt ais mit ledigem Leibe, dass bei dem 
vorgestreckten Arnie das Hauptgewicht noch v o r der Hand lag. 
„Das wirkende Prinzip war dic Moglichkeit, den Schwerpunkt der 
gesammten fortzuschnellcnden Masse durch Armbewegungen wahrend 
des Sprunges, insbesondere unmittelbar nach dem Absprunge und kurz 
vor dem Niedersprunge, betrachtlich zu verlegen“ (Lange a. a. O. 
S. 31). Nach den Versuchen in der neueren Turnkunst1 2) iiber den 
Gebrauch der Hanteln gilt fiir den Weitsprung mit Anlauf die fol- 
gende Regel: Man triigt die Hanteln bei wagerecht nach vorn geho- 
benen Unterarmen, lasst bei dem vorletzten Anlaufscliritte die Arme 
sinken, um mit dem letzten Schrittc des Anlaufs, der zugleich der 
Aufsprung ist, sie kriiftig nach vorn zu schwingen. Statt des Tragens 
mit dem gehobenen Unterarm kann man auch den ganzen Arm in 
massig gesenkter, fast horizontaler Ilaltung nach vorn strccken, eine 
Stellung die man z. B. bei Krause auf Tafel IX b, Figur 25 d abge- 
bildet findet3).

1) Vgl. noch Tuchbein Anc. vas. vol. IV, pl. 41; Welcker in Zeitschr. fiir Gesch. 
nnd Ausleg. der alten K. I, 253: Panofka, Bilder antiken Lebens, Taf. I, No. 8.

2) Vgl. hieriiber Wassmannsdorf in den Neuen Jahrb. fiir die Turnkunst, herausg. 
von Mor. Kloss, VI, 1, S. 5 fi*.

3) Weiteres hieriiber bei Lange a. a. O. S, 32 f. und eine Menge Belegstellen bei 
Krause S. 389 ff.

Zu beachten bleibt, dass der Sprung bei Homer noch ohne Hal
teren ausgefiihrt wird; es scheinen dieselben erst mit der Einfiihrung 
des Sprunges in den Olympiscben Spielen, d. i. im Pentathlon, erfun- 
den und gebraucht worden zu sein.

Fiir ein Springen dagegen mit einem anderen heute vielgebrauchten 
Sprunggerath, der Springstange, findet sich bei den Alten, wie es 
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scheint, kein ganz sicherer Beleg *).  Denn fast alle jene Stabe und 
Stangen, die man aus den Darstellungen auf antiken Vasen und Gem- 
men ais Beweise dafiir angefuhrt hat, sind, wie dies Krause S. 386 
richtig erkannt hat, entweder einfach ais Gerc oder Wurfspiesse und 
folglich ais Andeutung des Pentathlon anzusehen, oder auch ais Stabe 
der gymnastischen Lehrer und der Kampfricliter, womit dieselben den 
Stand des Springers oder des Diskoswerfers abzumesoen pflegten. Auf 
diesen Punkt werden wir iibrigens spater bei der Behandlung des 
Ephebenunterrichts wieder zuriickkommen, indem wir allerdings (mit 
Galii und Koner, Leben der Griechen und Romer, I, S. 240) an der 
Annahme festlialten, dass bei den Griechen die den Speer vertretende 
Springstange ais Turngerath eingefiihrt war, da ja im Kriege nach- 
weislich der Speer oft zum Ueberspringen von Graben benutzt wurde 
und uns besonders die gymnastische Ausbildung der Epheben ais Vor- 
bereitung fiir den Kriegsdienst erscheinen wird.

Noch grossere Schwierigkeiten, wenn wir uns die Springiibungen 
der Alten klar machen wollen, bieten die Fragen iiber den Spring
graben, iiber den Ort zum Abspringen, und ob ein eigener Anlauf 
zum Sprunge vorauszugehen pflegte. Indem wir jedoch den Leser, 
was die einzelnen Bedenken und Zweifel anlangt, auf die Beilage am 
Ende dieses Bandes verweisen, mag es geniigen hier im Zusammen- 
hang uns folgendes Bild von der Sache zu entwerfen. Ein vertiefter 
und mit Sand bestreuter Platz in den Gymnasien und Palastren, worin 
sich vorzugsweise die Athleten iibten, enthielt an seinem Ende oder 
vielmehr da, wo man zum Sprunge herantrat, eine Stelle oder Linie 
oder auch Erhohung zum Abspringen (daher ó ftanjp, der Antritt 
oder die Schwelle, geheissen), die wahrscheinlich durh einen oftgc- 
nannten parallel laufenden Graben, den Springgraben (to azappa) mar- 
kirt war und hinter welcher sich die Springer allcnfalls auch neben 
einander aufstellen konnten. Ilatte nun der erste seinen Sprung ge
macht, so wurde durch den Punkt, bis woliin er gesprungen (o xavw'v, 
die Grenze, das Mass des Sprunges, to pś-tpov tou iwjfojpaTO?, Pollux 
III, 151), eine kleineFurche im Sande gezogen, die mit demerwahn- 
ten Springgraben natiirlich parallel ging und somit gleichfalls ais 
azappa bezeichnet wurde. Auf dieses Furchenzeichen deuten auch 
die in agonistischen Darstellungen auf Vasenbildern erscheinenden 
Manner mit Spitzhacken, wahrend uns die Deutung von langen, rotli 
gefarbten Bandem in den Handen anderer Personen dieser Bilder ais

>) Vgl. indess obeu S. 126, Anul. und in der Beilage am Ende dieses Bandes. 
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Messketten zur Bestimmung der Sprungweite und der iibrigen 
Kampfarten zwcifelhaft bleibt *). Alsdann suchte jeder Folgende 
selbstverstandlich iiber diese Furchc oder Linie hinwegzuspringen, und 
war Einem solches gelungcn, so wurde eine zweite Linie, also ein 
weiteres azappa gezogen, oder man begniigte sich damit, diesen neucn 
Punkt durch ein Griibchen im Sande* 2) anzudeuten, falls nicht etwa 
eine grossere Anzahl von Springenden eine neue Parallele nothig 
machte. Denn das war in letzterem Fali, um die Distanz untriiglicher 
zu bemessen, sicher nothwendig, da alle Wahrscheinlichkeit gegen die 
etwaige Annahme spricht, die Theilnehmer hatten ihren Sprung alle 
hintereinander oder genau von demselben Absprungsort aus gethan. 
Dic ganze Verwirrung in den Erorterungen iiber den grossen Atlile- 
tensprung ist also, wenn es uns anders gelungen ist, unsere aus den 
zerstreuten Angabcn miihsam geschopfte Yorstellung von der Sache 
dcm Leser klar zu machen, dadurch hcrbeigefiihrt worden, dass man 
einmal die fiir diesen Fali synonymen Worter azappa und polloo; ais 
Benennungen des im Weitsprung erreichten Punktes zu wenig beach- 
tet und weiterhin, verleitet durch ein vielberufencs Spricliwort3), unter 
dcm ar.dppa sich immer nur eine Sprunglinie vorgestellt bat, namlich 
die vorderstc oder den eigentlichen Springgraben, der natiirlich, was 
seine Breite bctrifft, auf das gcwbhnlichstc und alltagliche Mass eines 
Weitsprunges bercchnet war. Bei solchen Missverstandnissen karne 
man allcrdings schlicsslich, um hier nur eine Probe mitzutheilen, bei 
der Nothwendigkcit an, gewisse stereotype Ausdriicke in Inschriften 
und Urkunden4), wic: dass der Sieger im Weitsprung ev autoiś toi; 
azappaat bekranzt worden sei, erklaren zu miissen mit: sofort in den 
Springgraben selbcr, ohne dass man fiir den Plural aza'ppaatv einen 
verniinftigcn Grund angeben konnte5 6), wahrend derselbe, wie der Leser 

0 Vgl. Gerhard, Auserles. griech. Vasenb. Taf. CCLXXI; Guhl und Jioner a. a. O. 
Seite 242.

2) Daher auch die Bezeichnung fio&pos—Grube tó akpa 8ei«u{, und allgemein aijpa™ 
= Merkmale, nach Q. Smyrnaeus IV, 467: tuw 8’ ap’ urtśp9ope noXkóv euppekujc 
'Ayam^iup a^pata, wie bei Homer Od. VIII, 192 vom Diskoswurf: ó 5' uitepicraTO 
ar^para rtavTa. Bei Statius ist das Mai fiir die Weite des Diskoswurfes ein Pfeil, 
der in den Boden gesteckt wird, Theb. VI, 703: lit sonus, et fixa signatur terra sa- 
gitta. Vgl. ebenda Vs. 713: longe super aemula signa sqq.

3) Vgl. die Beilage.
4) Vgl. Gruter. p. 214 inscript. athlet. und Hcmsterhuis zuLenn ep. Etymol. p. 886:

żv auToię rolę azappaat aTe<pavu>ttóę.
6) Auch nicht nach der Anschauung Kayser's, der uachst Philipp dem Richtigeu 

noch am meisten sich nahert, vgl, Beilage.
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aus unserer Darstellung erkannt haben wird, auf die mehrfachen Sprung- 
linien sieli beziclit und demnach gegebenen Falls dic Bekranzung des 
Siegers gleich an Ort und Stelle und im eigentlichen Wortsinn mitten 
in der „Arena“ stattgcfunden hatte.

Was endlich dic Frage iiber einen Ani a uf zum Abspringen 
bctrifft, so wird dieselbe von Haase in Ersch und Grubera Encyklop. 
S. 404, 1 unentschieden gelassen, von Philipp in der Abhandlung iiber 
das Pentathlon S. 36 verneint, von Krause dagegen ganz ubergangen. 
Wir miissen gestehen, dass wir bei aller Wiirdigung einer Unter- 
stiizung des Sprunges durch dic Hanteln oder auch durch ein Sprung- 
brett2), uns ohne Anlaufsprung keine glaubwiirdige Vorstellung zu 
machen vermogen von einem Sprunge, der einigermassen mit jenem 
_Dreisprung“ des Phayllos sich zusammenstellen licsse, und werden 
in diesem Zweifel noch bcstiirkt durch Ausdriicke wie zśzpoozs 
d. h. er hat auf die Stelle des Absprungs gestossen oder gcstampft, 
nicht etwa er hat dieselbe betreten, was man doch nur von derWucht 
des letzten Trittes beim Absprung verstehen kann. Wir sind dess- 
halb der Ansicht, dass man fiir den Wcitsprung allerdings einen An- 
lauf genommen habe, wenngleich damit, wie sich ron selbst versteht, 
weder das Springen mit einfachem Anschritt oder der Standsprung, 
d. i. der Sprung ohne Anlauf, noch auch der Sprung mit beiden 
Fiiśsen zugleich geleugnet werden soli. Von letzterer Art war iibri- 
gens bereits in den Knabenspielen S. 35 f. die Rede.

Die gewohnliche Springiibung bestand also in dem grossen Weit- 
sprung, der insbesondere von den Athleten in der Palastra be- 
trieben und, seit seiner Aufnahme unter die Leistungen des Fiinf- 
kampfes, bei offentlichen Gelegcnheiten vor den Kampfrichtern aus- 
gefuhrt wurde. Dass er aber durch Voriibungen der Knaben und 
Jiinglinge vorbereitet und demgemass auch in der Knabenpalastra, so
wie im Gymnasium, nach einem geringeren Massstab geiibt wurde, 
ergibt sich schon aus der Thatsache, dass auch Knaben in offentlichen 
Agonen ais Wettkampfer auftraten, und braucht daher nicht mehr 
eigens erwiesen zu werden, Von diesen Knabenagonen selbst wird 
iibrigens weiter unten gesprochen werden bei der Zusammenfassung 
all dieser einzelnen Uebungen.

Darum wird auch in dem mehrerwahnten Gesprache iiber die 
Gymnastik zwischen Solon und Anacharsis bei Lukianos Kap. 27 eigens

*) Wie sie von Philipp a. a. O. hervorgehoben wird, vgl. Beilage. 
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angefuhrt, dass bei den Athenern die Knaben auch im Springen iiber 
einen Graben oder iiber sonst ein Ilinderniss auf dcm Wege gciibt 
wurden, indem sie obendrein so grosse Bleikolben, ais sie kaum packen 
konnten, in den Handen hielten.

Ausser den ernsthaften Springiibungen gab es jedoch in der Kna- 
benpalastra, was man schon nach den Bemerkungen zu den Hiipf- 
und Turnspielen der ersten Ilalfte dieses Bandes, wie iiber den 
Askoliasmos und andere, voraussetzen wird, noch mancherlei 
Sprungarten, wie sie z. B. mit dem Rciftrciben zusammenhangen (vgl. 
Jahh und Eiselen a. a, O. Seite 145), ais Springen durch den Reif, 
durch das Scil, iiber eingerammte spitze Pfahle und dgl., die uns hier 
ebenso wenig angehen ais dic von Alten und Neuen, besonders aber 
von Aerzten und Heilgymnastikern gepriesenen diatetischen Vortheile 
des Springens1). Auf manches andere kommen wir zuriick bei der 
Wiirdigung der Orchestik, die wir nach unserer Aufgabe, ungeachtet 
ihres Zusammenhangs mit der Gymnastik und Ringkunst, dennoch 
wegen ihrer vermittelnden Stellung spater beim musischen Unterricht 
zu betrachten haben.

*) Vgl. Aristot. probl. V, 8; Galen. de sanit tuend. II, 10, 11; Antyli, apud Oribas,
VI, 14; Hieronym. Mercurial. II, 11; V, 8.

B) Der Lauf (ópópoę).

Auf den Sprung lasscn wir den Lauf folgen, entsprechend der 
obigen Reihenfolge der Knabenspiele, dic wir allerdings fiir einfacher 
und unserem Zwecke angemessener halten ais die wenigstens von 
Krause S. 336 hochst sonderbar motivirte Ordnung, in welcher die 
Alten bei den offentlichen Festspielen die einzelnen Leistungen im 
Wettkampf auf einander folgen liessen.

Der Lauf lasst sich iibrigens schon deshalb ais eine der altesten 
Uebungen betrachten, weil er zu den cinfaclisten gehort, oder zu den- 
jenigen, welche ohne Gerath und ohne Gegner (av-ayojvt3"rJ;) moglich 
waren. Ausserdem war der Lauf, gleich dem Sprunge fiir die Kna
ben, eine der leichtesten Uebungen, ein zoucpoę ayo>v, weil er von ihnen 
schwerlich jemals bis zu jener erschopfenden Anstrengung geiibt wer
den durfte, welche einen leidenschaftlichen Gegner der Leibesiibungen 
im vorigen Jahrhundert, der nur leider fast durchgehends unter der 
Gymnastik die Ausschreitungen der At hic tik rerstand, mancli ziir- * VI, 
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nendes Wort entlockte* 2). Dem lateinischen Dichter Statius heisst da- 
her der Lauf mit gutem Grund ein „munteres Treiben und eine ganz 
magere Leistung" (agile studium et tenuissima virtus, Theb. VI, 551), 
was nicht so unhcllcnisch geurtheilt ist, wie Krause meint, der iibri- 
gens S. 338 mit Recht hervorhebt, wie uns der Wettlauf schon im 
friihestcn Alterthum ais die erste gymnastische und agonistische 
Uebung entgegentrete. Geradezu fiir die alteste hiilt ihn G. Ambrosch 
(Annali dell’ Instituto di corrisp. archeol. V, p. 66.) und ebenso Haase, 
der ausserdem anniinmt, der Lauf sci in Olympia urspriinglich das 
einzige Kampfspiel gcwesen (vgl. Ersch und Grub. Encykl. III, 9, 
S. 402, 1). So beginnen bei Homer die Phaakcn ihre Spicie mit dem 
Wettlauf, Odyss. VIII, 120 ff.: „Gestreckten Leibes liefen sie vom 
Schrankcnpfahl aus dahin; mit reissender Scbnellc und in fliegender 
Eile durchstaubtcn sic alle sammt und sonders das Gefildc" u. s. f. 
Der Lauf war eine ebenso allgemeine ais natiirliche Uebung und bc- 
hauptetc somit in den gymnastischcn Uebungen der Griechen und be
sonders bei den offentlichen Wettkampfen an den vicr grossen hcllc- 
nischen Festspielen, den Olympien, Pythien, Nemeen und Isthmicn 
den ersten Rang gegeniiber dem freilich mehr systematisch gclehrten 
Ringen. So zahlt der Athener bei Platon in den Gesetzcn (I, p. 631, 
C) unter die edelsten Giiter des Menschen: Gcsundhcit, Schonheit 
und Lcibesstarke zum Lauf und den sonstigen korperlichen Bewegungen. 
Er blieb durch diese Wichtigkeit, sowie „durch die freic anregende 
Bewegung, welche dic Jugend besonders reizt, endlich durch seine 
nahen Bezichungen zum Kricgc, in welchem bei der hellenischen 
Kampfweise schneller, stiirmender Angriff und rastlose Verfolgung mit 
leichtem, sichcrcm Riickzuge stets hóclist wesentlichc Elcmcnte waren, 
jedenfalls ein Gegenstand unabliissiger Bemuhung“ (Lancje a. a. O. 
Seite 29), und mit ihm wurden, wic bemerkt, bis in die spateste Zeit 
die meisten grossen Kampfspiclc eroffnet. Platon bemerkt gclegentlich, 
dass zu seiner Zeit in den Wettkampfen der Herold zuerst den Sta- 
diumlaufer in die Schranken rufę2), und Cicero folgt ihm wie in vie- 

1) Vgl. M. de Pauw, Recherclies pliilos. II, p. 149: Rien ne pouvait surtout etre 
plus pernicieus que de faire entreprendre a des enfans des courses outrees, 
comme on le pratiąuoit daus Ja carriere d’Olympie et aux jeux solennels de la Grece. 
Car le choc impdtueux de 1’atmosphere pouvoit aisóment blesser en eux les organes de 
la respiration, et entrainer des inaladies de poumons, que les anciens sasoient aussi peu 
guórir que les modernes.

2) Delegg. 833, A: a-ca6io6pópov Stj rcpuim ó xqpu$ xa$ditep vuv, ev rotę dyuiGt 
itapaxaket.
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len andern Stiicken auch darin, dass er fiir seine Staatsform unter den 
offentlichen Spielen (ludi publici) dic gymnastischen Wettkampfe (cor- 
poruni certationes) und darunter wiederum den Wcttlauf voranstellt.

Dass Laufen und Ringen ais die wichtigsten Uebungen der Pa
lastra erscheinen, wurde bereits bemcrkt, ebenso, dass schon die Namen 
fiir die betreffenden Uebungsplatze auf das hohe Alter und den fast 
gleichen Rang beider Uebungen hindeuten. Es ist sicher nicht zufal- 
lig, dass in Sparta, wo man keine eigcnc Ringschule besass *)  der dor- 
tige Uebungsplatz seine Benennung von keiner anderen Uebung ais 
vom Laufen erhalten hatte; er hiess namlich Dromos, d. i. die Lauf- 
bahn vorzugsweise. Dieselbe lag im Freien ausscrhalb der Gymnasien, 
was eine specifisch dorische Einrichtung gewesen zu sein scheint* 2), 
denn in der Regel war dic offenc Laufbahn in dem weiten Hofraum 
(aukir), OTOt'.0pov, vgl. auch ótaukoę) der Gymnasien, wo sie sich 
neben einer bedeckten Bahn, dem Xystos, dessen Bestimmung wir 
spater kennen lernen, ziemlich in glcicher Lange erstreckte.

9 Vgl. K. Fr. Hermann. Griech. Privatalterth. S. 177, Anm. 3.
2) Wenn man etwas gibt auf die Notiz bei Suidas s. v. Spopioię* rotę 'pp.Maaiotę xa- 

ra Kp^raę, und beim Scholiasten zu Piat. Theaetet. p. 144, C: ev r<o Spopcu • ró-rcot
Ti9£CTjaav, ó plv ezróę dareoę, ó Se aitó rew ev aórotę rekou|ieVu)v uuó veu>V
Spoptot xakoó|xevot. Hesych. s. v. Spóp.oc • rj opyigarpa ro’5 A'.ovuotaxou ftearpou, rcapa Ta- 
powrwotę, coli. Strab. p. 805. C. Ferner beziiglich einer Stelle bei Athenaeus XIII. 
p. 566, E : ev Xi<p Se nj vyjG(p zai (3aSiCew TqSiaróv eorw eiti ra Yop.vd<jia zai rouę 
Spop.ooę xrk. Petersen., Das Gymnasium der Hellenen, S. 50, Anm. 29, mochte lieber 
einen solchen Schluss ziehen aus Piat, de legg. VII, p. 804, C: otzoSopiiai p.ev eipyj^rat 
Yop.vas(oiv ap.a zai SiSaszakeiuw xowwv rptyig zara p.eayjv -rcóZw, e^w0ev Se mrów aJ 
Tpiy^ itepl to daru yupaatd re zai eópo^ópia rojtz^ę re zai twv aXXor; dzpopoktsp-uw 
ev£xa SiaxexQ(5p.ł]pLeva x~X.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra). 21

Eingetheilt wurde der Wcttlauf in vier Artcn, welche,„wenn man 
sie einfach nach dem Mass des zuriickgelegten Wcges ordnet, also 
auf einander folgen: 1) der einfachc Lauf (aTaóiov, Spópoę); 2) der 
Doppellauf (óiauAoę); 3) der Rosslauf (łepumoę, sc. ópópoę); 4) der 
Langlauf oder „DauerlauU (^oai/o;). Unterscheidet man indess bei 
der ersten oder der zwciten Art, wie spater bei den kriegerischen 
Uebungen der Epheben unsrerseits geschehen wird, abermals einen 
ledigen Lauf, d. i. einen nackt zuriickgelegten und einen mit Waffen 
(otcXit<uv Spóp.oę, OKAi-r;? Spopoę), so erhalt man fiinf verschiedene Arten 
des Laufes. Sie wurden in tiefem Sande ansgefuhrt, wo kein festes 
Fussen, kein Anstemmen undAbstossen moglich war. Entwcder war 
es hiebei vorzugsweise auf Schnelligkeit oder auf Uebung in der Aus- 
dauer abgesehen, oder auch, was die Regel sein mochte, auf beides 
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zugleich; ferner besonders auch auf die Starkung der Lunge, wozu 
„das dem Schlachtrufo vergleichbare gewaltige Schreien, wodurch der 
Laufer die Kraft seines Leibes und den Muth seiner Seele zu stiirmi- 
scher Aufregung belebte, seinen Beitrag gab“ [Jager a. a. O. Seite 92). 
In solcliem Sinne lasst auch Lukianos seinen Solon dem Anacharsis 
Kap. 27 mittheilen: Auch im Laufe iiben wir die Knaben, indem wir 
sie gewohnen, eine lange Streckc auszuhalten oder in einem kurzeń 
Raume sich eine moglichst schnelle Bewegung zu geben. Und der 
Lauf geschieht nicht auf einem harten und widerstehenden Boden, son
dern in tiełem Sande, wo man nicht fest fussen und sich aufstemmen 
kann, weil der Fuss im nachgiebigen Sande zuriickweicht.

Der einfache Lauf oder das einfache Stadion, auch scblecht- 
weg Dromos genannt (Spójio; eułlu;, ditkou;, azapir-o;, sc. sine Hexu) 
bestand darin, dass der Wettkampfer oder Laufer (otaStoópópo;, a?a- 
8teó;, cursor) eine Bahnlange von 600 Fuss oder 125 Schritt, d. i. 
den vierzigsten Theil einer geographischen Meile, wie zu Olympia, 
vom Ausgangspunkte bis zum Endpunkte, oder von den Schranken 
bis zum Ziel einmal durchlief, eine Strecke, welche nach Langes 
Bemerkung (S. 29) gerade abgemessen scheint, um einen kraftigen 
Korper seine volle Schnelligkeit gewinnen zu lassen, ohne dass der 
Dąuer wegen eine schonende Berechnung der Krafte eintreten musste. 
Der Doppellauf oder das doppelte Stadium (Sianko;, zajiireto; Spo'- 
po;), zu welchem wie schon der Name andeutet, gegeniiber dem ein
fachen, ohne Umwenden zuriickgelegten (daher azapitro;), noch der 
Ruckweg hinzukam, so dass dieselbe Bahn zweimal durchlaufen 
wurde, indem der Doppellaufer (StankoSpogo;) vom erreichtcn Ende 
des Stadions sofort im Bogen (zapirr)) zur Stelle des Ablaufes zuriick- 
eilte J), erforderte schon insofern mehr Kunst und Gewandtheit, ais der 
Laufer beim Umbiegen um das Ziel sich massigen und die hochste 
Yorsicht anwenden musste, um nicht zu stiirzen oder ins Stocken zu 
gerathen [Lange a. a. O.). Wiederum durch Vcrdoppelung dieser 
Laufgattung ergab sich der Ross la uf (etpiitmo; Spópo;), der also vier 
Stadien lang war oder die Weite des Wettrennens zu Pferde betrug. 
Um jedoch die Ausdauer des Laufers zu erproben, wurde der Weg 
abermals dadurch verlangert, dass man das Stadion ohne abzusetzen 
mehrmals hin und zuriick lief; so entstand die grbsste Laufbahn mit 
mit dem Namen Do lich os (tókt/o;) oder der eigentliche Dauerlauf, 
Langlauf* 2), iiber dessen Lange die Angaben der Alten indessen sehr 

*) Schol. ad Aristoph, Av. v. 292; daher Pausauias V, 17, 3 die alte Sehreibart 
pousrpo<pł)Bov mit dem Diaulos vergleicht. Vgl. Krause S. 345; Zell Ferienschriften III, S. 52.

2) ó p.axpóę Spopoę, Pollux III, 146. Hesycli. s. V. JoAiyóf [iaxpóę, rj p.erpov "pj?.
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verschieden lauten, da bald sieben, bald zwolf, theils zwanzig und 
theils vierundzwanzig Stadion oder Wiederholungen des einfachen Lau- 
fes angcgeben werden. Bockh, der das Mass der verschiedenen Arten 
des Dolichos bestimmt hatvermuthet, dass der gewohnlichc Doli- 
lichos sieben Stadion betrug, vierundzwanzig dagegen der Pferdedoli- 
chos (ódki/oę ircrcto;), welcher jedoch nur in jener Inschrift erwahnt 
wird. Allein eine sichere Gewahr lasst sich fiir diese Bestimmung 
nicht aufbringen und es erscheint die Angabc von 24 Stadien, so gross 
und ausserordentlich sie auch ist, schliesslich dennoch ais die zuver- 
lassigste. Ohne Zweifel kam im Wettlauf den Spartiaten ihre Uebung 
im Barfussgehen von Jugend auf sehr zu Statten* 2}. Dass iibrigens 
der Dolichos eine ungeheure Lcistung war, geht3 4) auch aus den ver- 
schiedenen Anspielungcn auf eine metaphorische Bedeutung dieses Wor- 
tes hervor. Die Verschiedenheit obiger Angaben und all die Zweifel, 
ob der Langlauf einen sechs- oder siebenmaligen oder noch grosseren 
Durchmesser des Stadions ausmachte1), diirfte am Ende wohl durch 
Verwechslung in den Factoren des multiplicirten Doppellaufes und 
hieraus entstandene Schreibfehler herbeigefiihrt worden sein. Ausser- 
dem geben auch die heutigen Erfahrungen durchaus keinen Grund 
an die Hand, die Moglichkeit eines Dolichos von 24 Stadien zu be- 
zweifeln, indem bereits Gutsmuths in seiner Gymnastik S. 198 von 
seinen Zoglingen in Schnepfenthal bemerkt, sie iibertrafen das Mass 
des olympischen Dolichos um das Doppelte; es musse also bei diesem 
immerhin nicht sowohl auf die Daucr, sondern mehr auf Geschwindig- 
keit angekommen sein5). Wiissten wir freilich die Zeit, in welcher 
der schnellste Laufer den Dolichos durcheilte, dann hatten wir einen 
bessern Anhalt zur Losung aller Zweifel. Indess, wie gesagt, aller 
Wahrscheinlichkeit nach erstreckte sich der Langlauf auf die 12 von 
Suidas s. v. dóki/oę angegebenen Doppellaufe, d. i. 24 Stadien oder 
mehr ais eine halbe Meile oder bei 13600' Paris. und erforderte also eine 
ungewohnliche Ausdauer, Kraft und Athem nicht ininder ais Schnel- 
ligkeit, da es besonders fiir das Durehmessen der kurzeren Bahn an 

Corp. Iuscr. No. 1515. 1, p. 703.
2) Cf. Piat. legg. I, p. 633, D; Ariśtot. Polit. VII, 2, 5; Xenoph. de rep. Lac. II, 3.
3) Wie Krause mit Recht heryorhebt S. 349, und in Paulys Realencyklop. s. v. 

gymnastica p. 1002.
4) Vgl. auch solche allgemeine Umschreibuugen des Begriffes Schnelligkeit, wie bei 

Euripid. El. 824: 9aaaov . . . . j Spopeuc Staaouę StaóZouę ćititiouj Stawce.
*) In demselben Sinn spricht sich aus F. W. Klumpp, in seiner Bearbeitung des 

Werkes von Gutsmuths, Stuttg. 1846, S. 168, Anna.
21*
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dei- letzteren lag und nicht bloss an der Lange des zuriickgelegten 
Weges. Dieser Lauf wurde namlich nicht nach Art unseres Dauer- 
laufs geleistet, sondern die Anforderung steigerte sieli, wie Lange S. 30 
bemerkt, bei den offentlichen Wettkampfen dadurch ins Riesige, dass 
derselbe dann immer ais fortgesetzter Schnelllauf, wenn auch mit gemassig- 
tem Tempo betrieben wurde. Auch kam der Dolichos unter den ver- 
schiedenen Arten des Wettlaufes gewohnlich zuerst, gleichwie mit ihm 
in der Rcgel die gymnastisc.hen Wettkampfe uberhaupt eroffnet wur
den. Vgl. die Belegstellen bei Boclch in den Anmerkungen zur er- 
wahnten Inschrift S. 202. Wichtig ist jedoch ganz besonders eine 
Stelle in den Gesetzen Platon’s (VIII, p. 833.), die hier einen Platz 
finden mag, weil sie uns unter anderm beweist, dass der Lauf iiber- 
haupt in padagogischer Anwendung und insofern es fiir jungę Leute 
sich nicht um die Heranbildung zum Wettkampf (Agon) handelte, mit 
weiser Massigung geiibt wurde und demnach die heftige, vorhin cr- 
wahnte Ausstellung M. de Pauw's oder selbst die bei aller Einseitigkeit. 
doch aus einem billigeren Anlass von dem alten Galenos erhobenen 
Einwendungen1J nicht begrundet sind. Zudem entfernt uns diese Stelle 
wie schon die Bemerkung des Philosophen zu Anfang „wie es heut- 
zutage geschieht*  (zaUarcsp vuv) andeutet, auf keinen Fali allzuweit 
von der wirklichen Praxis. Im Kriege, sagt bei Platon der Athener, 
ist es die vortheilhafteste Sache von der Weit, behenden Leibes zu 
sein, namlich mit Fiissen und Ilandcn, und zwar in ersterer Ilinsicht 
zum Fliehen und zum Nachjagen, in letzterer fiir das Ilandgemenge 
und den Zweikampf, wo es auf Geschwindigkeit nicht minder ais auf 
Kraft und Starkę ankommt. Da jedoch auch die Geschwindigkeit der 
Hande und Fiisse ohne Waffen von keinem erheblichen Nutzen ist, 
so rufę der Herold zuerst, wie es heutzutage bei den Wettkampfen 
(ev toTś aycuat) iiblich ist, Jeden auf, der Lust hat in voller Waffen- 
riistung um die Wette zu laufen. Zuerst betritt also dieBahn, wer um den 
Preis ein Stadion in Waffen laufen will; zwcitens wer den Doppellauf, drit- 
tens wer den Rosslauf, viertens wer den Dolichos maclien will; fiinftens 
aber, wer in voller Riistung sechzig Stadien, wo ein Tempel des Ares das 
Ziel sein soli, zu laufen gesonnen ist, scchstcns wer einen Wettlauf 
auf ebenerem Wege von gleicher Lange in der schwereren Riistung, 

*) Cf. Ilepl tou Sia ptzp. atp. ppv. c. 3 extr. tom. V. p. 906 ed. Kuhn: ouzouv (se. 
ota vJ]v au2Tp»av) ouSs Spójiouę eitaivd) tuj zarakeitTiwew tt]v e$iv zai tuj p.ł] 8ep.tav 
aa zł] a iv av8peiaę eyetv oó yap 3ł] tujv tuzecoc <peuYÓvTujv ró vtzav, akka zal tujv au- 
ara5ł]v zpavetv 8uvapevu>v ou3e Sta touto Aaxe5aip.óvtot łtXetarov e5óvavT0, rep raytara &etv, 
akAa tuj pevovraę avaipeiv, ei os itpóc óyteiav e$erd£otę, e <p ’ ooov aviaujc yypwdCet 
(sc. o Spópoę) ra p-epł] tou aópaTOC, eiu togoutoy oó3’ uyieivÓv.
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und endlieli siebentens wer ais Bogenschiitzc mit dem Bogen und vol- 
len Kocher einen Wettlauf von hundert Stadion bis zu einem Tempel 
des Apollon oder der Artemis iiber Berge und allerlei Gegenden zu 
machen entschlossen ist. Solche Wettlaufe wollen wir anordnen und 
von solchen Wettliiufern versehen wir uns, dass sie kommen, und wer
den jedem, der in seiner Art den Sieg erhalt, den bestimmten Preis 
ertheilen. Uebrigens wollen wir die Wettlaufer in drei Klas sen 
abtheilen: die erste soli aus Knaben, die zweite aus Jiinglingen (ayś- 
V3tot, d. i. bartlose) und die dritte aus Mannern bestehen. Auch 
sollen drei Langen des XVettlaufes bestimmt werden, so dass dic Kna
ben nur das einfa che Stadion, dic Jiinglinge das doppelte, die 
Manner, Bogenschiitzen und Sehwcrbcwaffnete, weniger nicht ais ein 
dreifaches (ta rpia tou pjzou; tou Spójioo) laufen sollen. — Wir sehen 
hieraus, wie nach Platon der Lauf in sechs verschiedencn Entfcrnun- 
nungen bis zu hundert Stadien geiibt werden soli, jedoch so, dass die 
Jiinglinge zwei Drittel dieser Bahn, und nur die Ilalfte davon (rd 
tootwv Tjpiaea) die Knaben zuriicklegen sollen. Dieser Knabenwett- 
lauf wurdc in der 37. Olympiade in die Reihe der olympischen Spiele 
aufgenommen, und die Namen der jugendliehen Sieger in diesem Wett- 
kampfe finden sich auf Inschriften stets zuerst aufgefuhrt. Wenn nun 
aber jene Beschrilnkung zunachst fiir dic Agonistik, die offentlichen 
W ettkampfe, gilt, so ist (mit Lange S. 30) anzunehmen, dass bei den 
gewohnlichen Uebungen noch mehr Mass gehalten wurde. Dass aber, 
wie Lange vermuthet hat, der grosserc Theil der Turnstunde meist 
mit dem einfachen Stadiumlauf hinging, bei welchem doch die Knaben 
zur Verbesserung der Fchler in Haltung und Bewegung zunachst ein- 
zeln hatten vorgenommen werden miissen, ist schon deshalb nicht wahr- 
scheinlich, weil, wie wir spater beim Ringen sehen werden, diese letz- 
tere Hauptiibung mit all ihren Voriibungen in Stellung, Armhaltung, 
Auslage u. dergl. den langsten fortgesetzten und systematischen Unter
richt erforderte, und weil schwerlich aus Zufall der Padotribe in den 
alten Kunstabbildungen meist in dieser Function seines Knabenunter- 
richts dargestellt ist.

Diese Arten des Laufes nun wurden entweder ganz nackt (in 
friiheren Zeiten mit einem Schurz um die Lenden) geiibt oder in 
Waffenriistung, ais Waffenlauf. Im ersteren Falle ging der Uebung 
gleichwie beim Ringen, die Einreibung mit Oel voraus; vielleiclit 
auch im andern Falle, um die Glieder vor der Bewaflhung geschmei- 
diger zu machen, wie z. B. auch bei einer Wettfahrt, nach Virgil. 
Aen. V, 135, und vor den gewohnlichen Uebungen uberhaupt. Vgl. 
Statius, Theb. VI, 576: pinguiąue cutem fuscatur ołivo. Die vielen 
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Darstellungen, besonders der ersteren Art, die sich z. B. auf panathe- 
naischen Prachtgefassen erhalten haben, geben uns meist folgendes 
Bild. Eine Gruppe von drei bis fiinf Wettlaufern zeigt die ausserste 
Anspannung und Lebhaftigkeit in allen Gliedmassen. Das dichte und 
buschige Haar der Manner fliegt wild ins Hinterhaupt oder bauscht 
sich um die Stirne empor, die sogenannte mpózoTta *).  Mit angestreng- 
tester Kraft stiirmt einer hinter dem andern, Kopf und Hals, Brust 
und Arme straff, die letzteren bald nach vorne bald riickwarts ge- 
schleudert1 2); ein Bein in windschneller Bewegung beriihrt kaum auf- 
streifend den Boden und das andere schnellt sich empor und reckt 
sich vorwarts, den Schwung des Vordermanns zu iiberholen, so dass 
die Laufer wirklich zu fliegen scheinen und dahin schiessen, ehe noch 
der wirbelnde Staub sie verhiillt, und „hart in der Nahe, gleichwie am 
Busen eines schongegiirteten Weibes das Webschiffchen dahinfliegt, 
welches sie uberaus geschickt mit den Handen in Schwung setzt, um 
das Einschlaggarn durch die Aufzugsfiiden hindurchzuschiessen, so dass 
es nahe an ihrem Busen vorbeisaust, in gleicher Nahe lief auch 
Odysseus hinter dem Aias ber, indem er in desscn zuriickgelassene 
Stapfen eher hineinsprang, ais der Staub um sie ber sich aufwolkte; 
der Athem des góttlichen Odysseus ergoss sich dem Gegner iiber das 
Haupt herab, so behend lief er ununterbrochen dahin“ 3). So lasst Homer 
drei Manner um die Wette laufen bei den Leiclienspielen fiir Patroklos, 
ihrer fiinf sah man in einer Darstellung derjenigen des Pelias auf der be- 
riihmten Ladę des Kypselos (Pausan. V, 17, 4), und was die Zahl vier 
betrifft, so wurde uberhaupt anfanglicli der einfache Lauf in Grup- 
pen (T«$stę) z u vier abgehalten. Diese Gruppen wurden an den 
Ablaufstand gefiihrt und daselbst die Beihenfolge, in welcher jede Ab- 
theilung ihren Lauf beginnen sollte, durch das Loos entschieden; so 
dass am Ende, nachdem die Gruppe der vier Sieger aus allen Wett
laufern nochmals gelaufen war, derjenige den Preis erhielt, der zwei- 
mal auf diese Weise iiber seine Mitbewerber obgesiegt hatte4).

1) Cf. Pliot. Lex. s. v. 454, 23. 455, 2; Hesych. s. v. itpózotra- ei3o« zoupaę, i) 
zstpaliję rpfyuipa• zótrtę fap t; zetpalrp zai ot dkezrpoóyeę zorrot Sta róv era rrj zsęa/.rj 
lótpov.

2) Cf. Phot. itapareiVa’. raj yetpaę- TÓ ev roi -pś^ew ywopeMOM.
3) Homer II. XXIII. 759 sqq. Cf. Yergil Aen. V, 324 sqq.: Ecce volat calcem- 

que terit iam calce Diores || incumbens humero sqq. — Stal. Theb. VI, 603: 
Maenalius, quem deinde gradu premit horridus Idas || inspiratque humero 
flatuque et jjectoris umbra || terga premit sqq.

4) Nach Pausan. VI, 13, 2; vgl. G. Ambrosch a. a. O. und Tafel VI, Fig. 11, 12, 
13 bei Krause.
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> Beachtenswerth ist noch in Betreff der Abbildungen auf antiken
Denkmalern, dass wir in ihnen eine gleichmassige Bewegung der obe- 
ren und unteren Glieder der Laufer bemerken ; die Arnie bilden gleich- 
sam die Schwingen des Leibes und fordem die Schnelligkeit der Be
wegung dadurch, dass sie taktmassig dem Ausschreiten der Fiisse ent- 
sprechen. Daher heisst es bei Homer an der soeben angefuhrten Stelle, 
Athene habe den Odysseus auf sein Flehen, ais er nahe daran war, 
von dem 0'iliden Aias im Wettlauf uberflugelt zu werden, die Glieder 
behend gemacht, „die Fiisse und die Arme am Oberleibe" (yuta 8’ 
£i)r,xsv łkacppa, rcoda; xai /et pa; uTtepftev). Ferner lasst sich auf 
den beziiglichen Yasenbildern schon aus der Richtung des Wettlaufes 
erkennen, auf welche Art die Darstellung sich bezieht. Die einfachen 
Wettlaufer (aTaStoópópiot) namlich treten von links nach rechts in die 
Scene (vgl. bei Krause Figur 12), ebenso die Doppellaufer oder die 
im Diaulos Laufenden (8tao/,oópópot), allein diese, wenn die Bemerkung 
von Ambrosclt a. a. O. Seite 69 richtig ist, in ungerader Zalil, immer 
drei oder fiinf; die Dauerliiufer dagegen (óoh/odpógot) eilen von der 
entgegengesetzten Seite daher, von der Rechten zur Linken, und er 
scheinen jedesmal in minder stiirmischer Bewegung denn die Laufer 
der andern Gattungen, ais hatte der darstellende Kiinstler damit an 
deuten wollen, dass es bei diesen nicht so fast auf die grósste Ge
schwindigkeit in kurzester Zeit, ais auf die Schnelligkeit und die Aus- 
dauer zugleich ankomme (Ambrosch S. 70). Ganz in diesem Sinne 
heisst er daher bei Platon (de rep. X, p. 613, C) in einem von den 
Schnelllaufern entlehnten drastischen Gleichniss: Thun nicht jene, 
welche in der Ungerechtigkeit gewandt sind, das Namliche wie jene 
Wettlaufer, welche von den Schranken hinweg gut laufen, von der 
Mitte der Bahn an aber nicht gut! Anfangs namlich sprengen sie 
gar hitzig ab, zuletzt aber werden sie zum Gespotte, indem sie die 
Ohren bis auf die Schultern herabhangen lassen fra orta eitt t<uv <up.<ov 
&/0VTSę) und unbekranzt ihren Lauf beschliessen; hingegen diejenigen, 
welche in Wahrheit Wettlaufer sind, kommen an das Ziel und erhal- 
ten den Kampfpreis und werden bekranzt u. s. w. Ebenso anschau- 
licli vergleicht einmal Lukianos (calumn. non temere cred. 12) den 
tiickischen Kampf des Neides und der Verleumdung gegen alles Grosse 
und Hervorragende mit den Finten schlechter Wettlaufer: Sobald das 
Seil niedergelassen ist (t^; uait/crjYo; eu9u; xaTawsooua7ję) strebt der 
gute Laufer immer nur vorwarts, und weil sein Sinn auf das Ziel ge- 
richtet ist und die Hoffnung auf den Sieg an seinen Fiissen haftet, 
so fiigt er dem nachsten Laufer nichts Arges zu und kiimmert sich 
nicht darum, wie es seinen Mitbewerbern ergeht. Dagegen der schlimme 
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und untiichtige Mitkampfer wendet sich flugs, da er das Vertrauen 
auf seine Schnelligkeit verlorcn hat, zu arglistigen Ranken und sieht 
lediglich darauf, wio er den Laufer aufhalten und durch ein Ilinder- 
niss ziigeln konnte, weil er auf den Sieg verzichten muss, wenn ihm 
dieses nicht gelingt.

Der Waffenlauf oder Wettlauf in der Rustung scheint allerdings 
besonders ais Doppellauf oder Waffendiaulos vorgekommen zu sein, 
wenn auch Krause S. 355, in der Anmerkung, zu beweiscn sucht, es 
habe einen einfachen und einen doppelten Waffenlauf gegeben. Meist 
beschrankte derselbe sich in spatcrer Zeit, wie es scheint, darauf, dass 
der im Uebrigen unbekleidete Wettlaufer cinen Hoplitenschild, den 
Schild der Schwerbewaffneten, trug (vgl. Krause Taf. VII b). Dass 
auch Knaben zu einem derartigen Wettlaufe zugelassen wurden, er- 
sehen wir aus der Darstcllung des Schildlaufes zweier Knaben auf 
einer Nolanischcn Vase, auf dereń Schilden die Buchstaben A0E allcm 
Anscheine nach auf ein Kampfspiel der Panathenaen deuten1)-

Ueberhaupt sind die Nachrichtcn und Andeutungen von Knaben- 
wettliiufen bei offentlichen Gelegenheiten und nicht bloss in den pa
lastrischen Uebungen durchaus nicht so selten, ais man vielleicht denkt. 
Zwar die Knabenagone selbst werden wir spater zu erórtern haben ; 
doch wollen wir fiir jetzt darauf aufmerksam machen,' dass z. B. nach 
einer Inschrift (C. J. no. 1590, vol. I, p. 772) bei der Feier der Ero- 
tidien zu Thespia drei Kranztrager ais Sieger im Dolichos der jungę- 
ren Knaben (itafdow twv ve<oTŚp<ov) erwahnt werden. Andere Beispiele 
vcn Siegern im einfachen Wettlauf der Knaben bietet Krause S. 697. 
703. 751. 773.

Eigenthiimliche Festliiufe, an denen sich vorzugsweise Epheben 
oder Jiinglinge betheiligten, waren weiterhin der mehr landlich volks- 
thiimliche Rebenlauf, bei dem der Rebentrager (aTacpokofipogoę) ver- 
folgt wurde und sich nicht einholen lassen durfte, und der Fackel- 
lauf2), wovon der letztere, da er sich mehrmals im Jahrc wieder- 
holte, keine geringe Rolle im attischen Festkalender spielte, wie denn 
die Athencr noch in spiiterer Zeit stolz waren auf schone Fackellau- 
fer. Fiir uns konnen indessen diese grossartigen und lange vorgeiil> 
ten Wettlaufe der Epheben erst im dritten Theil dieses Werkes aus- 
fiihrlich in Betracht kommen, da sich unter den Uebungen und Ago-

*) Vgl. Panofka Bilder antiken Lcbens Taf. I, no. 10.
2) Xa[xita3v]3pop.ia, auch bloss lajjctdę = Fackel genannt, cf. Hesyćh. s. v. lapitas • 

lapitaSoj af<uv.
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nen der Knaben derartige Wettkampfe nicht nachweisen lassen, Zwar 
Krause ninnnt in seiner Gymnastik S. 204 wirklich einen Fackcllauf 
der Knaben in Byzanz an, nach einer Inschrift bei liticlch '), die aller
dings der bessern Zeit angehort, aus dereń schwankender Bezeichnung 
T<ov aber schwerlich ein sicherer Schluss gemacht werden kann,
da man eben anderswo immer nur von Fackellaufen der Epheben 
(td»v VćWTepcuv, tiuv dysysteny u. dgl.) liest. Iliezu kommt noch die Un- 
sicherheit beziiglicli des byzantischen Dialektes, fiir welchcn man frei- 
lich nach jener Inschrift annehmen musste, dass die aV7$ot den S<p7)j3o>. 
gegeniiberstehcn 2), also dass die ayr^ot ctwa den itatSsę gleichzusetzen 
waren und nicht vielmehr eine so allgemeinc Benennung einfach in 
der Bedeulung Halberwachsene, Bartlosc aufzufassen sein diirfte. End
lich warc es doch schwer begreiflieb, selbst wenn wir zugeben woll- 
ten, es sei in jener Inschrift von Byzanz ein Fackcllauf von zwolf- 
jahrigen Knaben verstanden, warum dann anderswo und auch in 
den Kunstdenkmalern nicht die geringstc Andeutung eines derartigen 
Agon sich vorfandc. IJies sind die Griinde, weshalb wir, nachdem 
schon L. Kayser'*}  Einsprachc von kurzer Iland erhoben hatte, das 
Yorkommen von Fackellaufen auch der Knaben in Abrcde stellen und 
demzufolge dic Schilderung dieser Gattung von Wettkampfen nicht 
der Palastra, sondern erst der Darstellung der Gymnasien und des 
Ephebenuntcrrichts zuweisen und einfiigen werden.

Zu den Laufiibungen geboren endlich auch zwei besondere und 
eigenthiimlichc Arten des Laufes, von denen wir die eine, das Stehen 
auf den Zehen in Verbindung mit einem Versuche zum Laufen (raw- 
Xi£ew) bereits unter den Knabenspielen S. 32 vorgefiihrt haben, wah
rend die andere doch mclir Gymnastisches an sich hat, wenngleich 
auch diese nur von den alten Aerzten und nur, wie es scheint, einer 
diatetischen Bedeutung wegen erwahnt wird. Es ist dies das soge- 
nannte Auslaufen im Plethron (szitZsftpiCety), das ist ein eigen- 
thiimlicher Wechsellauf ohne Bogen, in einer geraden Linie vor und 
zuriick, immer enger und enger und endlich bis zum Mittelpunkt, so 
dass man also im Plethron, oder im sechsten Theil eines Stadions, 
ohne den Korper umzuwenden vorwarts und riickwarts lief mit einer

t) C. J. no. 2034: ’OXupitió3u)poę Bsv8i8«>pO’j aretpoww&eię ta X apitci31 tu>v dvrj- 
(3<»v ta Boaitópia, tó aOXov 'Eppa zal ‘HpazXsi,

■2) Cf. Hesych. s. v. aw](?oę' ó itjttui śmądaaat t>p óą>e!Xoaaav i]Xtziav, tourśariy 3<u- 
Btzaśnjc.

3) In seiner Recension des 7frause’schen Werkes, Jalirbiicher der Litteratur, 95, 
Band, S. 169.
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immer kiirzeren Laufbahn, bis man zuletzt, indem in der Mitte nur 
ein Schritt iibrigte, in einem Punktc stehen bliebJ). . Unklar ist in 
diesen Angaben nur, ob das Laufen vorwiirts und riickwarts oline 
umzuwenden (sine flexu) gescliah, oder ohne Umschweif um die End- 
punkte der Bahn; auf jeden Fali scheint dieser Lauf so wiederliolt 
worden zu sein, dass man bei jedem Małe von den beiden Endpunk- 
ten der Bahn immer mehr zuriickblieb, bis man endlich in der Mitte 
stehen blieb. Mithin kann man sich den Riicklauf in der heutigen 
Turnkunst ais einen Theil dieses sznAsifptCer; vorstellen 2). Die Ueb
ung war auch, wie man sieht, nicht allzu gering, obschon man in 
solclier Weise nur den seclistcn Theil des Stadions auslief.

Wie es nun friiher beim Sprunge der Fali war, so wird man 
auch hier wieder voraussetzen, dass es ausser den erwahnten, mehr 
oder weniger kunstgerecht gciibtcn Al ten des Laufes, die zunaclist 
ais Voriibungen fiir das Gymnasium und behufs der offentlichen Wett- 
kampfe fiir uns von Interesse sind, wohl noch manche Spielarten ge- 
geben habe, wie wir dereń mehrere schon oben unter den Lauf- oder 
Fangspielen der Knaben S. 40 ff. betrachteten. Auch wurden sich 
hier abermals anreihen einige der ausgebildeteren palastrischen oder 
Turnspiele, dic gleich den heutigen Jager- und Soldatenspielen fiir 
die Knaben sich natiirgemass sofort ais Laufspiele entwickeln. Vgl. 
z. B. bei Vogeli, Die Leibesubungen nach Clias, Ziirichl843, S. 195 ff. 
iiber den „Schwarzen Mann“, das „Barlaufen“; dann bei Jalin und 
Eiselen a. a. O. Seite 173 ff. oder Seite 7 ff. iiber Schlangellauf und 
Zickzacklauf, oder: Schlangenlauf, Schneckenlauf, Kiebitzlauf, Riick- 
lauf, Sturmiauf, nebst der Ausfuhrung S. 180 ff. Von- Interesse ist 
besonders auch bei Vieth Encyklop. der Leibesiib. II. Th. S. 319 ff. 
die griindliche Beschreibung des Eislaufes, der Schlittschuhe und 
Schneeschuhe, im Plattdentschen Schofels und Schofelloopen. Gar 
nichts Erhebliches bietet dagegen unter dieser Rubrik die friiher er- 
wahnte Gymnastik von Amar Duricier und Jauffret, welche zu sehr 
die militarische Bedeutung dieser Uebungen betont. — Eine Anzahl 
weiterer Uebungen, die haufig mittelst allerlei Yorrichtungen zum

<) Galen. de sanit. tuend. II, 10, p. 144 ed. liiihn: to Se ezrrlsftpiCew śorh, eitei3«v 
tu śv irkedpcp itpóaiu te apa zai ómaio ev pśp i itoXXaxu e<f ezarepa yiupię zapirij? aęaipig 
tou p^zou? ezaarOTs Hpa/ó, zal TeXeuTuiv su ev zaraar^ (Sijpa. Antyllos bei Oribas. 
VI, 14.

2) Vgl. John u. Eiselen, Die deutsche Turnkunst S. 13, dazu Gerh. Ulr. Ant. Yieth, 
Versuch einer Encyklopadie der Leibesubungen, 1. Th. S. 53 f. 2. Theil (Berlin 1795), 
S. 191 ff.
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Sprunge getricben werden und zwischen dem letzteren und dem Lauf 
ungefa.hr die Mitte halten, wie das Laufen im Seil und andcre ge
mischte Uebungen, sind bei Vieth a. a. O. Seite 457 ff. nachzuselien. 
Aehnliches bieten mit verschiedenen Abanderungen die Turnspiele 
fiir Knaben von M. Kloss und die Jugendspiele von Gutsmuths, bear- 
beitet von Klumpp S. 162 ff.

C) Der Scheibenschwung oder das Werfen des Diskos (dtozo;, ou'Xo;, 
3tazo(3cAia, 3iazetv, 6iazeustv, 8taxo(3o?.siv).

In einem Gesprache des Lukianos mit dem Titel „der Liigen- 
freund oder der Unglaubige“ ('piAGtpeoór)? ■>)' aui3T<ijv), Kap. 18 friigt 
Jemand: „Hast du beim Eintreten auf der Hausflur nicht die schone 
Statuę gesehen, ein Werk des beriihmten Bildhauers Demetrios?“ 
Und es wird erwiedert: „Du meinst doch nicht den Diskoswerfer (rov 
SiaxeuoVTa, rdv SiazopOAtw), der mit dem Korper vorgebeugt, wie im 
Augenblicke des Wurfs, den Kopf nach der Hand, welche den Dis
kos halt, abgewendet, mit halbgebogenem Knie zugleich mit dem 
Wurf sich aufzurichten scheint ?“ „Nein, diesen meine ich nicht; der 
Diskoswerfer, von welchem du sprichst, ist eines von Myron’s Werken; 
auch nicht die daneben stehende schone Statuę eines Jiinglings, der 
sich die Siegerbinde um das Haupt windet (róv 3ia3oupevov zip xs<pa- 
Ar)v zrj zawią), diese ist ein Werk des Polyklcitos“ u. s. w. Ohne 
Zweifel hat unser Leser von diesem schon im Alterthum hochberiihm- 
ten Diskobolos des Myron eine oder die andere der acht Nachbildun- 
gen, die auf unsere Zciten gekommen sind (vgl. Krause S. 453, 
Anm. 12; Guhl und Koner I, S. 246), irgendwo gesehen und vielleicht 
damit die Beschreibung bei Lukianos oder Philostratos (Imagg. I, 24) 
oder Quintilian (Inst. orat. II, 10) verglichen. Der Scheibenschwung 
oder das Werfen des Diskos, welches in dieser Statuo einen so leben- 
digen Ausdruck gcfunden hat, ist gewissermassen eine Erganzung des 
Laufes (vgl. Ja.ger a. a. O. S 96) und verhalt sich zu diesem, wie 
der Speerwurf (azoyttapóę) zum Sprunge. Beide Uebungen bezwecken, 
wahrend im Grunde zur harmonischen Korperbildung im hellenischen 
Sinne das Springen, Laufen und Ringen zu genugen scheinen, offen- 
bar ais Armiibung und ais Treffubung noch eine besondere Uebung 
und Ausbildung des rechten Armes, sowie des Sehvermbgens zur 
riclitigen Abschatzung der Entfernungen, und sind darum auch fiir 
unsere Zwecke von grossem Interesse.

Auch der Diskoswurf war eine uralte gymnastische Uebung der 
Hellenen und mit mehreren der altesten Sagen verflochten, wodurch 
er sogar iiber die homerische Heroenwelt hinaufgeriickt erscheint. So

ungefa.hr
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todtet Apollon seinen Liebling Hyakinthos im Wettspiel mit dem Dis
kos, ebenso Perseus seinen Schwiegervater Akrisios; Pindar aber 
riihmt Kastor und Polydcukes ais treffliche Diskoswerfer (Isthm. I, 25), 
und schon auf der beriihniten Ladę des Kypsclos war ein Diskobolos 
in den Wettspiclen des Adrastos dargestellt (Pausan. V, 17, 4). Unter 
den nach Troja ziehenden Achaern galt Protesilaos ais der beste 
Scheibenschwinger (Philostrat. Heroic. 676, p. 291 ed. Kayser: aya.- 
zpouet pA yap urcsp rotę vs<pśkaę 6iaxov, pwtTsi ós urcsp m; exa- 
rdv zr/..), und nach dessen Tode Polypoites. Auch die Pliii-
aken lasst Homer am Scheibenschwung sich erlustigen, denen jedoch 
Odysseus weit iiberlegen ist. Denn dieser (Odyss. VIII, 186 ff.) „er- 
griff sturmschncll eine Diskosscheibc, die grosser und dickbauchig, ja, 
um ein Bcdeutcndes gewichtcoller war, ais diejenige, womit die Phii- 
aken unter einander Diskos warfen. Mit einem Schwungwirbel sclileuderte 
er sic aus der fleischigen Faust ab, so dass die Stcinscheibe 
schwirrtc; crdwarts aber duckten sich nieder dic langruderigen Pliiia- 
ken, die schifffalirtsberiihmten Manner, unter dem reissenden Fluge 
des Steins, und iiber alle Merkzeichen sausete dieser hinweg, behend 
aus der Faust fortschnellend." Die Freier der Penelope kurzeń sich 
ebenfalls mit Diskoswerfen die Zeit (Odyss. IV, 626; XVII, 168). 
Bei der Leiclienfeier des Patroklos aber (II. XXIII, 836 ff.) schildert 
uns der Dichter den verscliiedenen Erfolg, womit vier Helden um den 
Preis im Werfen des cisem en Diskos (aóko;) sich bcwerben, in 
drastischer Weise also: „Nachdem sic der Reihe nach sieli aufgestellt, 
ergriff zuerst der gottliche Epeios dic Scheibenkugel und schnellte sic 
wirbelnd ab, dic Achaer schlugcn ein einhelliges Gelachter daruber 
auf (aus Spott namlicli iiber den schlechten Wurf). Zum Zweiten 
damach schnellte Leonteus sie ab, der Spróssling des Ares; zum 
Dritten damach sclileuderte sic der grosse Telamonsohn Aias aus sei
ner muskulbsen Faust, und er traf iiber Aller Merkzeichen hinaus. 
Ais aber nunmehr der kriegsmuthige Polypoites die Scheibe ergriff, 
traf er, soweit ais ein Rindcrhirt seinen Krummstecken zu scbleudern 
pflegt; und im Kreisel Hiegt derselbe zwischen die Heerde der Rinder 
hinein: — ebenso weit traf Jener iiber den gesammten Kampfplatz 
hinaus. Laut schrieen darob die Achaer auf (namlich im Beifalls- 
geschrei). Sofort erhoben sich die Gefahrten des tapfern Polypoites 
und trugen ihres Konigs Kampfpreis zu den Schiften weg.“

Die Wurfscheibe nun bestand schon in den altesten Zeiten, wie 
aus diesen homerischen Schilderungen erhellt, aus Stein oder aus 
einem roh gegossenen (auTO/o^woę) Eisen. Da wir indessen auf die 
Beschreibung einer solchen Scheibe, sowie auf die beziigliche Termi
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nologie fiir die ganze Uebung und andere Einzelheiten erst spater bei 
den Epheben eingehen konnen (denn ohne Zweifel wurde fiir dic 
Knaben zu dieser schwierigen Uebung eine weit kleinere Art bercit 
gehalten), so mogen hier die folgendcn Bemerkungen geniigen. Der 
gewohnliche Diskos war eine linsenfórmige Metallscheibe von etwa 
10" Durchmesser, die in gestrecktcr Armhaltung und, wie man aus 
den Abbildungen schliessen darf, so lange in der linken lland getra- 
gen wurde, bis der Augenblick des Schleuderns gekommen war, 
Dies geschah nach der trefflichen Bemcrkung Lange's (a. a. O, S. 35), 
wic es auch beim Steinstossen beobachtct wird, um den rechten Arm 
nicht zu ermiiden, indem cin Theil der Arbeit auf den linken iiber- 
tragen wurde. Erst beim Wurfe selbst wirkte der ganze Korper mit. 
Die Scheibe wurde jetzt „aus der linken in die rechte Hand gelegt, 
fest und sorgfaltig gefasst und sodann zum Ausholen nach unten und 
hinten geschwungen. Der ausholende rechtc Arm beschrieb unter 
beglcitendcr Drehung des ganzen Kurpers und Zuriickwendung des 
Kopfes mehr ais einen Halbkreis, kehrte dann auf demselben Wcgc 
unten her zuriick und licss im heftigsten Vorschwung den Diskos 
fahren“ {Lange a. a. O.). Lukianos im Anacharsis c. 27 lasst den 
Solon diese Uebung folgendermassen beschrieben: Du hast im Gym
nasium auch ein flachrundes Stiick Erz gesehen, das einem kleinen 
Schilde ohne Ricmen oder Handhaben ahnlich ist ; du versuchtest so- 
gar es vom Boden aufzuheben und fandest es schwer und seiner Glattc 
wegen nicht leicht anzufassen. Diese Scheibe werfen sie weit in die 
Hohe und gerade vor sich hin, und wetteifern mit einander dariiber, 
wer sie am weitesten werfen und dic Andern ubertneffen konne. 
Diese A n s t r e n g u n g s t a r k t i h r c S c h u 11 e r n und v c r m c h r t 
die Spannkraft der Finger und Z eh en. Damit verglcichc man 
die ausfuhrliche und an Abwechslung reiche Beschreibung bei Statius, 
Theb. VI, 646 sqq:

Tunc vocat, emisso si quis decernere disco 
impiger et vires velit ostentare super bas. 
It iussus Pterelas, et ahenae lubrica massae 
pondera vix toto curvatus corporę i usta 
deicit; inspectant taciti expenduntque laborem 
Inachidae............ Vs. 670 sqq.:
Ac primum terra discumque manumque 
asperat, excussó mox circum pulvere versat, 
quod latus in digitos, mediae quod certius ulnae 
conveniat sqq. . . . Vs. 679 sqq.: 
Coelo dextram metitur humique 
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pressus utroque genu collecto sanguine discum 
ipse super scse rotat atque in nubila condit. 
llle citus sublime petit similisque cadenti 
crescit in adversum, tandemquc exhaustus ab alto 
tardior in terram redit atque immergitur arvis etc.

Von Intcresse ist fiir unsere Zwecke eine Vergleichting des Schei- 
benschwunges (ausser der allgemeinen Aebnlichkeit in der Stellung 
eines Diskobolos mit jener unserer Kegelschieber) mit dem schon er- 
wahnten, hie und da noch in verschiedenen Arten geiibten „Stein- 
stossen“ einem sehr schbncn Spiel, bei dem gleichfalls im Augenblicke 
des Stosses der ganze Leib mitwirkt, aber auch ein Sprung mit einer 
solclien Schnellkraft und Uebereinstimmung mit dem Stoss der Hand 
ausgefiihrt werden muss, dass die Uebung ais eine ganz kunstgerechtc 
erscbeinen darf. Nach Vogeli a. a. O. S. 188 ist dieselbe im Kanton 
Appenzell noch sehr belicbt. Auf eine ahnliche, wenn auch nicht 
gleichschwierige Weise wird in Altbayern ein Wurfspiel geiibt, das 
sogenannte „Stbckeln“, das mit dem oben unter den Knabenspielen 
S. 65 erwahnten Werfen in die Wette (et; topt,XXav) grosse Aehnlich- 
keit hat, jedoch haufig dadurch crschwert wird und eine gewisse Kraft 
und Geschicklichkeit erfordert, dass hiezu plurnpe rundlichc Bleiplat- 
ten oder gar schwere Steine von flacher und lSnglicher Form verwen- 
det werden. Es ist dieses letztere Spici wirklieh, wenn man es noch 
mit den Regeln des Pfahlspiels (zov§aXtapo,ę, S. 55) vcrgleiclit und an- 
statt mit Pfahlen mit Steinen ausgefiihrt denkt, sofort zu erkennen 
ais jenes uralte Unterhaltungsspiel der Ilellenen, welchcs uns Homer 
in der Odyssee I, 106 f. ais ein Steinspiel oder Steineschieben der 
Freier der Pcnelope crwiihnt, woran sich dieselben ergetzten „vor den 
Thiiren draussen, sitzend auf den Hiiuten vonRindern“. Es soli nach 
der Erklarung des Atlienaios I, c. 29, p. 16, F, dieses Steineschieben 
in folgender Weise stattgefunden haben. Die Freier stellten sich oder 
vielmehr setzten sich (vgl. Vs. 108: 7jpsvoi ev pwotat po<6v), in zwei 
gleiche Parteien getheilt, in gewisser Entfernung einander gegeniiber. 
Jeder derselben hatte einen unten wiirfelfbrmigen, oben abge- 
rundeten Stein, den er vor sich auf den Erdbodcn niedersetzte. In 
der Mitte zwischen beiden Reihen wurdc ein besonderer ahnlicher Stein 
(beim „Stbckeln“ das „StockcH vorzugsweise, d. i. Ziel des Wurfes, 
geheissen) hingesetzt, welcher die Penelope vorstellte. Dieser Stein 
wai- zunachst das Ziel, nach welchem jeder Freier mit seineni Ste’ne 
von seinem Platz aus, und zwar nach einer durch das Loos bestimmten 
Reihenfolge, zu werfen hatte. Derjenige nun, welcher den Penelope- 
Stein traf und dadurch von der Stelle riickte, dessen Stein wurde an 
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seinen urspriinglichen Platz gesetzt und er musste mit dem Penelope- 
Stein von dem Standpunkt aus, wo dieser Stein lag, nach seinem eige
nen werfen. Traf er denselben ohne einen der andern Steine zu be- 
riihren, so hatte er gewonnen und hielt es fiir eine gliickliche Vor- 
bedeutung, dass er des Odysseus Gattin ais Braut heimfiihren werde. 
Freilich, bemerkt dazu die Zeitschrift „Athenaum fiir rationelle Gym- 
nastik“ von Hothstein und Neumann, 3. Band. (1856) S. 268, muss 
es dahingestellt bleiben, ob jenes Steinschieben wirklich in der hier 
bcschriebenen Weise gespielt wurde; faktisch aber soi es, dass bei 
den alten Hellenen dergleichen Wurfspiele iiblich waren und das hier 
beschriebene ais ein echt gymnastisches gelten konne. Wenn die Spie- 
Jenden dabei sassen, so ist dieses Spiel (zeaoeia, Ttercsta) selbstver- 
standlich keine solche gymnastische Uebung mehr, dass sie hier in 
Betracht karne, sondern lediglich ein Gewinn- und Unterhaltungsspiel, 
ais welches es bei Lukianos Saturn, c. 8 und Cronosol. extr. charak- 
terisirt wird. Anders aber verhalt es sich damit, sobald diese Uebung 
im Stehen vorgcnommen wird und, in der vorhin bezeichneten Weise, 
mit einem gewissen Wurfziel und einem schweren zu werfenden Kor
per. Wennglcich die Wirkung des in der Regel mit aller Kraft ge- 
radeaus geschwungenen Diskos damit nicht erreicht werden kann, da 
bei dem letzteren zur Kraft auch grossc Geschicklichkeit gehorte, in
dem der Diskos leicht der Hand cntglciten oder auch einen unregel- 
massigen Flug nehmen konnte, so ist ein solches Werfen und Stossen 
immerhin eine nicht unbedeutende und obendrein beliebiger Steigerung 
fahige Arm- und Trcffiibung.

Gleich den schwereren gymnischen Uebungen, dem Ringkampf 
und Faustkampf, sowie dem Pentathlon oder Funfkampf, konnte 
auch der Scheibenschwung vor dem zehnteń Lcbensjahre des 
Knaben wohl nur selten vorgenommcn werden; der Faustkampf und 
das Pankration vielleicht uberhaupt erst nach dem zwolften bis vier- 
zelinten Jahre, je nach der mehr oder minder starken Entwickelung 
eines Knaben. Der beziiglicbe Nachweis kann iibrigens erst bei den 
Uebungen der Epheben geliefert werden. Ais einzelne Uebung ge- 
horte, wenigstens in der historischen Periode, dic Diskobolie iiber - 
haupt nur dem Gymnasium an und nicht auch der Agonistik bei den 
nationalen Festen. Ausserdem mochtcn Knaben mit Reiferen dieser 
Uebung des Diskoswerfens hochstens also obliegen, dass sie kleinere 
und weniger wuchtige Scheiben gebrauchten, wie denn z. B. Pausa- 
nius fiir die Zwecke des Wettkampfes drei Arten derselben erwahnt, 
die beim Funfkampfe benutzt worden seien (Pausan. VI, 19, 3: 
Toótw roi Ihjaaupw 6i'axot tov aptf>jjwv avaxstVTai rpetę, ouę eę tou tovt- 
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aHkoo to ay(óviapa śaxojju'Couat. Vgl. auch Ignarra dc pal. Neapolit. p. 38), 
namlich eine fiir die Knaben, eine weitere fur dic Jiinglinge (ayśyetot, 
dic Bartloscn) und eine dritte zum Gebrauchc der Manner; also offen- 
bar mit einem angemessenen Unterschied in Gewicht und Umfang.

Die kleinc Erhohung, von welcher aus der Diskos geworfen 
wurdc beschricben von Philostrat. Imagg. I, 24, p. 399 ed.
Kayser) ist zwar in den Darstellungcn dieser Uebung auf Gemmen 
und Vasen schwcr zu unterscheiden (vgl. Krause im Artikel Gymna
stik bei Pauly, S. 1010 med.), wahrscheinlich aber eine und dieselbe 
wie die ais „Schwelle“ bezeichnete Stelle fiir den Absprung (patłjp, 
(fyż/ę), wenigstens fiir die Uebungen im Stadion. Der Scheibenschwung 
erforderte namlich ebenso wie das haufig mit ihm zugleich erwahnte 
Speerwerfen einen grosseren Raum im Freien an der Palastra, und 
wurde wohl in der Regel im Stadion vorgenommen ’). Wo der Dis
kos niederschlug, wurde ein Zeichen gemacht, wic beim Sprunge, und 
das fernste Zeichen gewann natiirlich den Sieg.

Obiges mag vorlaufig iiber den Diskos geniigen. Wir konnen 
ohnedics ein Schleudern derjenigen Gattung, welche diese Uebung zu 
einer schwierigeren und eigentlich gymnastischen macht und von einem 
blossen Wurfspiel unterscheidet, bei den Schiilern der Knabenpalastra 
nicht voraussetzen, gcschweige denn aus den alten Quellen in Schrif- 
ten oder Kunstdenkmalern bcweisen. Bei den Uebungen des Ephebcn- 
alters jedocli werden wir auch auf diesen Betrieb ausfiihrlich zu spre
chen kommen,. sowie auf das Bogcnschiessen (TOątzł), TO;oauv7j), das 
Fcchtcn mit schwercn Waffen (oitAopa/ia), das Reiten (wiTtaata) und 
Wettrennen und cinigc anderc Uebungen der Epheben, dic uberhaupt 
weit mehr die Bedeutung einer kriegerischen ais einer palastrischen 
Voriibung fiir Knaben in sich tragen. (Cf. Piat, de legg. p. 804, D: 
T0$iX7j ts zat ot aAAot azpo^OAtapot, die Kunst im Bogcnschiessen und 
die andern Plankeleien oder Schiessiibungen; vgl. Hesych. s. v. azpo- 
floAtCeaOai • to itoXś|Mo TtpozaTap/eailat auppoAÓw. s. v. azpo(3ó/.ot • 
azoYTtaTai, TO^órai. s. v. azpopokiCei • azovTt£et nóppo> twv. Beachtens- 
werth ist in dieser Ilinsicht auch die Bezeichnung des Laufes bei 
Statius, Theb. VI, 551 tf.: agile studium et tenuissima virtus, || pa- 
cis opus, quum sacra vocant, nec inutile bellis || subsi- 
dium, si dextra neget,)

f) Cf. Hesych. s. v. (3aX(3i{ ' aęenjpia. zai ( ap)d] rij; eiaoSou zai ś$o5ou. zai i) 
acpsatc twm i’itrcu>v. zai dupa tou óritizou. evioi 84 zapicrijpa. zai -napa ' iTtitozparst |3 aX- 
Pl8e; tó r/a'; ózarepiuSey eiravaSTaaetę, eartv 84 zai jSaOpo;. zai spetapa. s. v. (?T)X<u • 
paftpw, PaTfjpt, otióuJ, s. v. ^aXpt8ou^ov reppaTOuyov. Iii Betreff der letztereu Glossc und 
ihrer Beziehung auf -śppa vgl. oben beim Sprunge S. 308 und im Anhange iiber azappa.
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D) Das Speerwerfen (axovTtCstv,-axóvTtoga, axovriopóc).

Waren die Arme der Knaben durch Bali und Diskos und durch 
andere Wurfspiele der Palastra gestarkt und an eine starkę Schwing- 
ung gewbhnt worden, dann pflegte ohne Zweifel das Speer- oder Ger- 
werfen wacker geubt zu werden, welche Uebung daher auch beinahe 
regelmassig im Zusammenhang mit dem Scheibenschwung genannt 
wird, wie bei Lukianos im Anacharsis Kap. 27 und anderswo.

Dass der Speerwurf1) so ziemlich dem Gerwerfen in den heuti- 
gen Turnschulen entspricht, erleidet keinen Zweifel, da der Wurf- 
spiess (axovTtov) leicht war und somit bei dieser Uebung weit friiher 
ais beim Scheibenschwung auf moglichst grosseWeite desWurfes und 
zugleich auf das Treffen des Zieles geachtet werden konnte. Dass 
dabei fiir die jiingeren Knaben auch eine leichtere Gattung vonSpee- 
ren in Gebrauch war, ist von vornherein walirscheinlich. Denn der 
Schluss auf ihre Verschiedenheit in Lange und Starkę, desgleichen in 
Gewicht, je nachdem sie aus barterem Holze gefertigt oder mit star- 
ker Spitze von Erz (/aAxsov ey/oę) versehen waren, ergibt sich fiir 
Jederraann, auch ohne vergleichende Riicksicht auf die oft staunens- 
werthe Auswahl in den Waffensammlungen des Mittelalters, schon aus 
der Masse von Namen hiefiir, von den Homerischen angefangen bis 
herab auf das entsprechende Riistzeug der makedonischen und romi- 
schen Kriegskunst. Da es indessen unseren Zwecken ferne liegt, alle 
diese verschiedenen Bezeichnungen zu sichten und zu erklaren2), und 
wir uns hier lediglich an das Speerwerfen, wie eś „den Kleinen ge- 
lehrt wurde“, zu halten haben, so bemerken wir, dass allerdings schon 
der Name axóvTtov auf eine der kleinsten und leiclitesten Arten hin- 
weist, wenngleich mit dem entsprechenden axovrtXelv und <£xovTiapto,ę 
in der Regel des Gesammtbegriff Werfen des Speeres ausgedriickt 
wird. Wenn aber schon die Deminutivform axóvttov dies andeutet, so

*) Vgl. Pollux I, 136: dxóvTtapa xai tó oitXov xai to epyov. III, 151: xai to 
dxovnov Tiiiv itevra8Xu)v xaXetTOt duoropeu? (sic Belek.), wofiir Jungermann und Philipp de 
pentathlo p. 53 mit cod. Palat. C schreiben dnoropdę, vgl. Biiokh zum Schol. Pind. 
Isthm. I, 35: to Sópara, a duoropdSaę xaXouai. Hesych. s. v. anoTOpaSa' a^ćCav, xat 
axovriov ireMTO$Xou. Etym. M. s. v. ditOTOpij. Phavor. s. v. aitoropr;, s. v. ditoropaSa.

2) Vgl. Krause S. 465, Anm. 1 u. 2, und S. 474 iiber die kurzeń iacula der Romer; 
eine eigenthiimlicbe Art Wurfspiesse nennt auch Eurip. Androm. 1133; Phoen. 1141.

Graaberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra). 22 
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wird unsere Annalime ausdriicklich bestiitigt durch das Zeugniss der 
alten Lexikographen, dereń Worterklarung genau auf ein solches Sig- 
nalement passtJ). Die Speere jedoch, dic zu den Uebungen in der 
Palastra und im Gymnasium gebraucht wurden, scheinen in der Kegel 
(vgl. indess die sogleich zu erwahnende Stelle bei Antiphon) nur stumpfe 
Stabe, ahnlich unseren Geren, gewcsen zu sein, wie sie ais Wurf- 
stangen ohne Spitze auf vielen Vascnbildcrn in den Handon von Eplie- 
ben crkennbar sind1 2). Bezeichnend ist es daher, wenn Anacharsis bei 
Lukianos zum Solon also spricht (Anach. c. 32 extr.): Lelirt sie mit 
dem Bogen schiessen und Wurfspiesse werfen; aber gebt ihnen nicht 
so leichte Spiesschen (zoucpa ta aztmta), die der Wind hin- und her- 
weht, sondern einen schweren Speer (Ady/t] ^apsia) u. s. w.

1) Vgl. Hesych. s. v. axóvrtov-' 8opdrwv, [wtpa Suid. s. y. Justom • 8opuXkiov,
dxóvriov . xat to TeXetov 8ópu. Der letztere Zusatz im allgemeinen Sinn, da man nicht 
leicht auf das 22 Ellen lange $ugtÓv 11. XV, 678 sich berufen wird.

*) Vgl. oben órrcorop.dę, und Guhl u. Koner^ I, S. 246.

Wiederholt schildert uns Homer den Speerwurf seiner Helden 
(Agi. 11. IV, 490; XIII, 183; Odyss. XXII, 263 ff.). Odysseus aber 
riihmt sich (Odyss. VIII, 228), mit dem Wurfspeer weiter zu schies
sen ais irgend einer mit dem Bolzen. Nach Dichtern und Mythogra- 
phen ward der Speerwurf schon in den altesten Wettkampfen der 
Heroenzeit, wie in den von Herakles gefeierten olympischen Spielen 
(vgl. die Ausleger zu Pindar. Ol. XI, 71) geiibt, spater bei den offent
lichen Spielen im Pentathlon, wie wir weiter unten sehen werden. 
Was aber den Nachweis dieser Uebung fiir das Knabenalter betrifft, 
so wird uns schon durch jenen umstandlichen Bericht bei Anti
phon, von dem bereits oben S. 268 aus anderen Griinden die Rede 
war, der Beweis geliefert, dass in Athen das Gerwerfen ganz be
sonders im Gymnasion und. da dort ein Piidotribe genannt wird, selbst- 
verstandlich auch in der Knabenturnschulo geiibt wurde, also unter 
Aufsicht und Leitung desjenigen Turnlehrers, der nach unserer Iriihe- 
ren Auseinandersetzung hauptsachlich die Voriibungen der Knaben in 
der Gymnastik anordnete und uberwachte. Ais Knabe (nat;) wird 
der nach jener Erzahlung daselbst Verungliickte ausdriicklich bezeich- 
net; wobei man schwerlich behaupten wibd, dass der durch einen 
Wurfspiess getodtete Knabe einer ganz anderen Uebung obgelegen 
hatte und nur, weil gerufen, in die Wurfrichtung des Akontisten oder 
Speerwerfers gerathen sei. Auf einen solchen Einwurf miissten wir
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entgegnen, dass alsdann der betreffende Knabe nur im Scheibenschwung 
sich geiibt haben konnte, oder allenfalls im Bogenschiessen. Nun er- 
innert sich aber der Leser, dass die Voraussetzung derartiger Uebun
gen fiir die jiingeren Knaben schon aus anderen Griinden unstatthaft 
ist, wozu noch der Umstand in Betracbt kommt, dass fiir denDiskos- 
und Speerwurf aus bcgreiflichen Ursachen ganz andere und zwar weit 
grossere Raumlichkeiten erforderlich waren ais fiir die andern, vielleicht 
gleiclizeitig bctriebenen Leibesiibungen, Dieselben mussten auch ohne 
Zweifel so gelegcn sein, dass etwaige Zuschauer oder Voriibergehende 
oder in einem andern Exercitium Begriffene keine Gefahr liefen, ge- 
troffen zu werden; ja es geniigte hiezu nicht einmal eine einfach ab- 
sondernde Mauer, sondern nur eineEinrichtung, die gewiss mit der be
kannten bei unsern Schiessplatzen getroffenen sich vergleichen lasst. 
Kurz gesagt, ein solches Durcheinanderlaufen der Turnenden, wie es 
nach obiger Aufstellung vorausgesetzt werden musste, um jene Stelle 
des attischen Redners anders ais in unserm Sinn auszulegen, bote statt 
einer Erklarung nur eine unlósbare Verwirrung. Zu einer ahnlichen 
Vermuthung iibrigens, wenn auch ohne alle Beziehung auf unsern Fali, 
ist Petersen a. a O. Seite 53, Anm. 33 schon durch seine Studien 
iiber die bauliche Einrichtung der Uebungsplatze gelangt.

Zu demselben Resultate kommen wir durch Vergleichung der 
Schilderung des Speerwerfens bei Lukianos im Anacharsis Kap. 27, 
wo abermals diese Uebung mit dcm Diskoswerfen zusammengestellt 
oder doch unmittelbar vorher erwahnt wird, weil die beiden Uebungen 
einen eigencn grosseren Raum im Freien an der Palastra erforderten. 
Geradezu in einer Weise aber, wodurch jedes Missverstehen unmog- 
gemacht wird, werden Knaben (itatfieę) und Epheben oder Jiinglinge 
(veiórepoi) zusammen genannt auf einer Inschrift von Koressia auf der 
Tnsel Keos, wo der Speerwurf ais besondere Kampfart bei einem fest- 
lichen Agon unter der Aufsicht des Gymnasiarchen, wie z. B. in Athen 
der Fackellauf, ausgefiihrt wurde1). Besondere Lehrer im Speerwurfe 
(azotmartzot) nennt uns Platon (Thcag. VII, p. 126, C. D), an einer 
Stelle jedoch, die nicht auf die wirkliche Existenz derselben, ais ob 
sie friihzeitig neben dem Padotriben diesen Unterricht ertheilt i) 

i) Vgl. Bbclth C. J. no. 2360, vol. II, p. 287 są. Krause S. 469, dazu eine Berich- 
tigung von Kayser a. a. O. Seite 175, dass die Preistrager nicht zugleich eine Wafle und 
Geld erhielten, sondern das beigefugte Geld nur der Werth der Wafle selbst sei. Zu dem 
Siegespreis fiir den besten Speerwerfer unter den iilteren Jiinglingen und fiir den Sieger 
mit der Wurfmaschine geliiirte noch ein Heim ('rcepize<palcńa)? wahrend die Preise der 
Knaben bloss in Fleischportionen bestanden.

22*
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hatten, schliessen lasst, da an jener Stelle schon der Zusammenhang 
nach Erwahnung der axoVTiarixa, d. i. alles dessen, was zum Speer- 
werfen geliort, diese Wortbildung heischte. Wohl aber werden wir 
spater eigene Lehrer fiir diese Uebung bei der kriegerisęhen Ausbil
dung der Epheben kennen lernen. Ausserdem macht fiir Platon in 
seinen Gesetzen die Uebung im Speerwerfen einen Haupttheil der 
leichten Kriegsweise (itsATaaTtzrJ) aus, d. i. des Karapfes mit leichten 
Waffen, aus Pfeil und Bogen, Stein- und Speerwurf bestehend und 
ihm so die pankratiastischen ersetzend, die wir spater noch kennen 
lernen werden (Piat, de legg. VII, p. 793, A. B.; p. 830, E). Pla
ton will namlich das Speerwerfen ais kriegerische Voriibung in seinem 
Staate sowohl fiir das miinnliche ais fiir das weibliche Geschlecht ein- 
gefiihrt wissen. Hiebei ist von Seite des Philosophen auch noch von 
ganz besonderer Bedeutung und fiir uns von speciellem padagogischen 
Interesse, dass er, wie bereits friiher S. 8 und 192 angedeutet wurde, 
bei dieser Gelegenheit (p. 794; 813, E; 814, A; VIII, p. 834, A, B) 
auch ein von Neueren vielbesprochenes Thema, die Vcrnachllis- 
sigung der linken Iland, beklagt und den gleichen Gebrauch 
von ihr fordert wie von der rechten. Ein Punkt, in Betreff dessen 
u. A. Lange S. 34 einsichtsvoll geltend macht: crstens, dass eine ab- 
solute Symmetrie im lebenden Wesen nicht einmal schon ist, obwohl 
in der ruhenden Naturform freilich eher ais in Stellungen und Ilal- 
tungen; sodann, dass dem Dualismus des Korpers nur ein einziger 
Geist und Wille entspricht, dessen Geheiss am schnellsten und sicher- 
sten vollzogen wird, wenn nicht erst eine Wahl der Ausfiilirungs- 
organe erfolgen muss, sondern wenn Scbick und Uebung schon einen 
bestimmten Vollzieher fiir jede Bewegung bezciclinen, der unwillkiir- 
lich eintritt. * Daher pflegen auch gerade die tapfersten Volker, die 
tiichtigsten Handwerker, die geschicktesten Kiinstler am meisten von 
ihrer rechten Hand zu halten. Die linkę sekundirt oder wird im 
Nothfalle zur Stellvertreterin, und hat uberhaupt noch eine eigenthiim- 
liche Bedeutung, wie sie nicht allein in der Pliysiologie liervortritt, 
sondern auch durch mannigfaltige sprachliche Anwendungen bei alten 
und neuen Volkern ausdriicklich bezeichnet wird. „Diese Ordnung ist 
auch natiirlich, wenn sie gleich mehr aut der Natur unsers Geistes, 
ais auf der des Korpers beruht. Ihr gegeniiber sind die ausgleichen- 
den Bestrebungen der heutigen Turnkunst wohl berechtigt, aber nur 
bis zu einem gewissen Punkte. Der Grieche verfuhr auch hier nicht 
berechnend, sondern natiirlich unbefangen, und erreichte sein Ziel. 
So scheint es z. B. nach den Abbildungen, dass der Diskos so lange 
in der linken Hand getragen wurde, bis der Augenblick des Schleu- 
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derns gekommen war. Dies geschah, wie es auch beim Steinstossen 
beobachtet wird, um den rechten Arm nicht zu ermliden, indem ein 
Theil der Arbeit auf den linken ubcrtragen wurde. Beim Wurf selbst 
wirkte iibrigens der ganze Korper mit.“ Natiirlich waren beim Speer- 
werfen Stellung des Korpers, Ilaltung des Hauptes und Bewegung 
der Arnie und Schultern ganz anders ais beim Scheibenschwung, auf 
welchen sich in diesen Worten Lange zunachst bezieht. Der Ger- 
oder Speerwerfer hcbt den rechten Fuss empor und, indem er die 
linkę Hand ausstreckt, wie um etwas gewaltsam fortzuschleudern, steht 
er im Begriffe den Speer abzuwerfen, oder (nach Krause S. 470) er steht 
aufrecht in gerader Ilaltung, die rechte Schulter dureli den hochgehal- 
tenen rechten Arm etwas zuriickgebogen, das Auge gerade aus nach 
dem Ziele gerichtet, der linkę Arm etwas herabgelassen oder einen spitzen 
Winkel bildend, die Stellung der Fiisse fast wie beim Diskoswurf, ge- 
wbhnlich der rechte hinter, der linkę vor, nur hier mehr standfest ais 
gebogen beim Abwurfe. Auch der Vorsprung oder das Mitausfahren 
des rechten Fusses konnte hier stattfinden, um den Stoss des Armes 
zu erhohen. Vor dem Abwurf ruhte der Wurfspiess in wagerechter 
Mitte gefasst in der erhobenen Hand dem rechten Ohre gegeniiber, 
und wurde nun entweder mit oder ohne Riickstoss oder Vorschwung 
fortgeschnellt. Was jedoch weiterhin Krauses Bemerkung S. 471 
iiber das Ziel anlangt, so ist uns nicht mit Sicherheit uberliefert, 
welcher Art dasselbe zu sein pflegte. Mit dieser Beschreibung ver- 
gleiche man die Abbildung bei Krause Taf. XVIII b, Figur 14, erste 
Gruppe links. Weitere Einzelheiten jedoch iiber das Speerwerfen wer
den wir spater aus den reichhaltigen Ephebeninschriften konnen lernen.

E) Das Ringen (itaXv), itaXafeiv, rcakatapa, naXatop.oauv»j, łtakatawoj 
xa-tapXł]Ttx7)).

Endlich gelangen wir zu dieser hochwichtigen und, wie schon 
ihre reich ausgestattetc Terminologie bezeugt, ganz besonders durch- 
gebildeten und systematisch betriebenen Leibesiibung, die nachst dem 
Laufen unzweifelhaft ais die alteste von allen und, wie durch fortge- 
setzten Unterricht in Palastren und Gymnasien am meisten gepflegte, 
so auch durch die meisten erhaltenen Kunstdenkmaler uns uberlieferte 
und veranschaulichte gymnastische Uebung der Hellenen zu betrach- 
ten ist. Der Reichthum in der Terminologie ihres Betriebs erklart 
uns auch die unglaublich grosse Anzahl von Ausdriicken, welche in 
der gesammten griechischen Litteratur, selbst in der gewohnlichen 
Rede, noch ihre urspriingliche Pragstatte, die Palastra, deutlich ver- 
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rathen ‘), etwa in einer Weise, die sich in der modernen Epoche be- 
ziiglich eines andern Gcbiets, der nautischen Terminologie namlicli.

l) Cf. Aeschln. adv. Tim. §33: peta tó zaXóv Ttaptptmov, o ouroę ert a yzp ar i aa e v 
ev TT] ezzX'/)ala zrX. Hesych. s. v. TiaXaiapa' zazoreyyia. Paroem. graec. ed. Leutsch 
II, p. 128: zazoię itpoauaXaieiv, p. 225: <I>puyl);o'j itaXaiapa, und schon bei Hesio- 
dos epf. 413: alei 3’ ap(3oXiepYÓ; avi]p azyat iraXalei. Vgl. auch oben S. 251, An- 
merkuug 1. Beziiglich des Namcns TtaXaiariz^ hat unsres Wissens zuerst Bcrgk in den 
Hall. Jahrb. 1841, S. 375 heryorgehoben, dass dainit die Ringkunst ais ein Theil 
der Turnkunst bezeichnet werde, nach Pausan. I, 39, 3: TtaXaiarizr]V yap TĆy- 
vł)v eupe Drjaeóę rcpióToę, und dem Grammatiker in Belek. Anecd. II, p. 653: dvTticaXoę 
Si earw r; itpóę erepoy dvTireTaypevT], tjtoi a'voirXov rj evcraXoy, awrtXov pśv oioy iza.\ ai- 
gtłzt] zal Tiayz p ar ta arizr], evoirXov Se oioy ó*rcXo  p.a)( la zal ttuztłz^. Ilaase hatte 
also, meint Berglc, in seinem Art.ikel iiber Palastra in der Encyklop. nicht von einer 
„Palastrik" sprechen sollen; die einzig riclitige Form des Namens fiir diese Kunst sei 
■nakatartz?) oder riyyą itaZaiartz^. Denn von itakaiarr]?, der Ringer, konne nur -itakat- 
artzóc, geschickt im Ringen (vgl. z. B. Lukian. Ilial. deor. 20, 14: TtaXaianzi), sc. 
'EXev»]), gebildet und ebenso die Kunst selbst n:aXaiarizj] reyvł] genannt werden; itaXai- 
atpizóę dagegen sei von TtaXaiarpa abzuleiten, so dass man wohl Juaróę irakatarptzóę, die 
Gallerie neben der Palastra, nicht aber reyy?] rtaXatarpiz^ sagen konne; gerade wie 
manini Griechischen einen Kenner des Tanzes opyijaumi, nicht ópy/jarptzoę, und 
die Tanzkunst selbst óp/ppuzr,, nicht óppjarptzr] nennt, wohl aber von einem Sdire- 
8ov óp^arptzdy spricht. „Erst in einer Zeit, wo die Reinheit der griechischen Sprache 
schon getriibt und die Bildungsgesetze ganz in Vergessenbeit gerathen waren, yerwech- 
selte man beide Wortforinen mit einander, wie denn besonders die Romer allerdings 
meist palaestricus sagen, und so findet sich denn auch bei Quintilian II, 21, 11 palae- 
strica ars und werden ebenda I, 11, 15 die Lehrer der Kunst palaestrici genannt." 
— Haase meinte namlich (S. 362, Anm. 1): TtaXaiaTizr] mogę wohl die Ringkunst 
im engeren Sinne des Wort.es bezeichnen, dagegen TtaXaiaTpizr] „die allgemeine 
Turnkunst der Griechen, wie sie von den freien Bnrgern in den offentlichen Paliistren 
und Gymnasien betrieben wurde": ebenso waren dann naXataT7)ę und naXatarpro]j zu 
unterscheiden. Allein wozu der Streit ? Wenn das Turnen uberhaupt, wie wir das wie- 
derholt heryorgehoben haben, vom Ringen benannt wurde ais einer der wichtigsten 
Uebungen, und ebenso das Turnlokal, so lag eine Verwechslung oder yielmehr Identifl- 
cirung der „Ringkunst" mit der „Kunst der Ringschule" wahrlich nahe genug und er- 
kłart sich hieraus die friihzeitige Gleichstellung von iraXaicmzck und TtaXaiaTptzó;, wie 
man sich jetzt auch aus dem Biichlein des Philostratos iiber die- Gymnastik Kap. 35 
und 36 iiberzeugen kann. Die erwahnten allzu scharfen Bestimmungen sind also, wie 
man sieht, dadurch hervorgerufen worden, dass die Palastra und der allgemeine Begriff 
iraXa«razr) oder itaXatarptzł] urspriinglich yon einer speciellen Turnubung und Lokalbe- 
nennung entnommen sind, wahrend in den Namen Gymnasium und yupyaariz^ eine ganz 
allgemeine Bezeichnung zur Geltung gelangt ist, nur dass in der modernen Erziehung 
das Wort yupydaioy gerade in umgekehrter Folgę dasselbe erlitt wie TtaXatorpa, dio An- 
wendung in einer engeren Bedeutung. Die betreffende Unterscheidung bei Haase ist 
demnach keineswegs „das Leichtfertigste im ganzen Verfahren des Encyklopadisten", wie 
Bergk meinte, sondern eine Ausscheidung der allgemeinen und der speciellen Benennung, 
die spater in eine einzige zutammengeflossen sind. Sie ware erst dann eine irrige, wenn 
man TtaXaiatixóę nnd 'TtaXaiaTptxdę fiir urspriinglich ganz gleichbedeutend halten oder 
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mit dem Reichthum der englischen Sprache vergleichen liesse. Spricht 
sich nun auch schon darin eine Hauptbedeutung des Ringens im klas- 
sischen Alterthum aus, so ist dasselbe gleichwohl fiir unsern piidago- 
gischen Standpunkt noch ungleich wichtiger durch den Ernst und die 
Strenge, welche das Ringen ais eine Schule fiir entschiedene und 
doch edle und ruhigfeste Ilaltung des Geistes besonders 
auszeichnen. Denn, wie Jager a. a. O. Seite 97 passend bemerkt, 
einmal wiirde sich beim Ringen jede selbstisch rohe feindliche Gesin- 
nung in jeder kampfenden Bewegung und Lebensausserung dem freund- 
schaftlichcn Gegner unfehlbar verrathen, und dann fordert keine 
andere gymnastische Uebung einen solch willigen Ge- 
horsam gegen die II er rschaft desGeistes ais eben diese. 
Derselbe Schriftsteller bezeichnet darum mit Recht (S. 98) das Ringen 
ais den wahren Mi kr o kosmos der ganzen Gymnastik; denn keine 
andere Uebung der Turnschule oder Palastra, die ja selber, wie schon 
bemcrkt wurde, von ihr den Namen Ringschule, Ringstiitte davon- 
tragt!), konnte in ihren Wirkungen auf die Ausbildung des Korpers 
und der Sinne weitgreifender und in den Anforderungen auf exacten 
Gehorsam gegen die Herrschaft des Geistes und auf eine ruhige selbst- 
bewusste Haltung uberhaupt fórderlicher und strenger erscheinen ais 
das Ringen mit all seinen kunstreichen Weisen und unzahligen Vor- 
ubungen fiir jede Art des Angriffes, des Anfassens und Werfens, auf 
die wir bei der uberlieferten Menge alter und schwerverstandlicher 
Kunstausdriicke leider nicht selten nur durch Vermuthungen schliessen 
konnen.

Wahrend also einzelne gymnastische Uebungen, wie Springen, 
Laufen, Diskoswerfen u. a. nach ihrer Beschaffenheit von einem Ein- 
zigen und allenfalls ohne Gegner (cmayemaTUję) oder Mitturner vor- 
genommen werden konnen, ist das Ringen auch vom allgemeinen pa- 
dagogischen Standpunkte aus (vgl. oben S. 208 ff.) schon dadurch 
bedeutsamer, dass es bereits den Wettkampf zweier Personen be- 
dingt, dass also im Ringen jene Gemeinsamkeit, in welcher dieTurn- 
iibungen von melireren Personen gleichen Alters und von gleichen 
Kraften ausgefiihrt zu werden pflegen, jenes gegenseitige Messen und

auch die „Palastrik" ubmittelbar von der irdki], anstatt von der itaZaiarpa u. s. f. ab- 
leiten wollte. Vgl. oben S. 246 und S. 249. Dass iibrigens bei den Neueren weder 
Palastrik noch Palastik eine ubliche Bezeichnung geworden ist, ist bekannt.

■1) Ueber das Wort „Turnen" dagegen und ob es ein deutseher „Urlaut" sei, vgl. 
man das franzoBischfc Glossar von Du Fresne und die Erbrterung Jahn’s iiber die Turn- 
sprache in der Einleitung zur „Deutschen Turnkunst" S. XIX—XXVII.
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Priifen der Krafte oder der agonistische Wetteifer ais condicio sine 
qua non und ais Mittelpunkt aller Gymnastik sich geltend macht i).

Es versteht sich nun von selbst, dass es sich fiir uns hier nicht 
handeln kann von dem rohen Kampfe wilder oder manchen wilden 
Zug bewahrender Vblker, weder von dem erst spater zu erorternden 
Faustschlag der Alten mit eigenen rindsledcrnen oder mit Blei 
und Metallbuckeln beschwerten Kampfriemen2), noch von dem wenig
stens ebenso rohen Boxen der englischen „Champions“, sondern von 
allen jenen Arten des Ringens, die nicht bloss die Leiber der Knaben 
starken, sondern auch den jungen Menschen uberhaupt mit Muth und 
Ausdauer waffnen. „Eine langjahrige Erfahrung“ bemerkt Vogeli (a. 
a. O. S. 146), „zeigte uns, wie das Ringen auf die sittliche Starkę 
der Zbglinge einen wohlthatigen Einfluss ausiibte; denn nicht nur 
steigerte es die Mannliaftigkeit ihres Sinnes, sondern es gab ihnen 
auch einen gewissen Edelmuth und gewohnte sie der falschen Ehr- 
liebe, dem uncchten Schamgefiihl zu widerstehen, indem sie den 
Kampf mit einem Starkeren, wobei sie die Niederlage voraussahen, 
nicht ausschlugen.“ Dass natiirlich auch hier, wie bei allem Unter- 
richte auf das Wie, das Verfahren und die Methode des tiichtigen 
Lehrers das Allermeiste ankam, lasst sich denken. Daher die stren- 
gen Anforderungen an den Padotriben oder Turnlehrer, aber auch 
seine Werthschatzung bei den Alten, von welcher bereits die Rede 
war. Sein scharfes, kunstverstandiges Auge wachtę stets wahrend der 
ganzen Uebung auf die Regeln derselben, wobei er freilich nicht solche 
Massen von Schiilern, wie dies heutzutage nicht selten in unsern Turn- 
schulen der Fali ist, auf einmal und ohne Geliiilfen mit blossen Ver- 
suchen oder, was noch schlimmer, mit Scheiniibungen zu beschaftigen 
oder zu biindigen hatte. Vielmehr interessirte sich im Alterthum, wie 
schon bemerkt, sobald die Uebungen offentlich vorgenommen wurden, 
wie in den Gymnasien der Athener oder zu Sparta durchgehends, die 
gesammte Zuschauermenge fiir die Einhaltung der Ringerge
setze und des Anstandes, fiir eine reine und schbne Gemessen- 
heit in Haltung und Bewegung und Kraftausserung. Denn im Ringen 
sollte nicht bloss die Kraft entscheiden, sondern ein festes Auge, ge- 
schickte Benutzung jeder vom Gegner gegebenen Blosse, Ueberlist- 
ung durch triigerische Wendungen und Stellungen, und bei alledem

1) Vgl. Guhl und Kontr, Das Leben der Griechen und Romer I, S. 236, 1. Aufl.
’) caestus, i|iavre{, |xupp)£, ngl. die Beschreibung bei Theokrit. Id. 22, 80 sqq.; 

Yergil. Aen. V, 401 sqq.
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sollten die Bewegungen gefallig und anstandig sein und durften ge- 
wisse Regeln der Schule nicht iiberschritten werden. Zerfahrenes, 
unschónes oder leidenschaftliches Balgen und Raufen wurden demnach 
nicht geduldet und jedes rohe Durchgreifen der blossen Naturkraft 
wurde strenge geriigt *).

1) Eine Vergleichuug in diesem Sinne zwischen dem hellenischen Ringkampfe und 
dem nachgehildeten „Schattenspiel" in der neneren Turnkunst findet der Leser bei Krause 
im 2. Band S. 884. Vgl. auch Guhl und Koner I, S. 244.

’) Vgl. Haase a. a. O. S. 407, 2 f.

Nach dem Gesagten und bei unserm padagogischen Zwecke be- 
greift sich auch, warum wir hier auf den Untersehied zwischen athle- 
ischer und allgemeiner Ringkunst ebenso wenig eingehen konnen ais 
etwa auf die Beschreibung der altesten Ringkampfe bei Homer1 2), da 
es sich ja fiir uns um die leichteren Voriibungen der Knaben handelt, 
wie sie uns in einem Gesammtbilde durch die lebendige Schilderung 
Solons bei Lukianos, in dem Gesprache Anacharsis oder von der Gym
nastik, und zwar einmal in den einleitendcn ersten Kapiteln, worin der 
Skythe Anacharsis sein Erstaunen iiber den ungewohnten Anblick all 
der Ringenden, Stossenden und sich Walzenden ausdriickt, und wei- 
terhin besonders im 24. Kapitel, das wir, gerade weil es mehr allge- 
mein schildert, hier dem Leser iibersetzen wollen, um ihm eine Ge- 
sammtanschauung von der Knabcnpalastra zu verschaffen. Die Leiber 
(erklart Solon dem Anacharsis, nachdem er zuerst von dem musischen 
oder geistigen Unterricht gesprochen), was du ja hauptsachlich horen i 
wolltest, iiben wir auf folgende Weise. Wir entkleiden sie, sobald sie i 
nicht mehr żart sind und festerc Muskeln haben, und suchen sie vor- 
erst an die Luft zu gcwohnen, dadurch, dass wir sie mit jeder Jahres- 
zeit vertraut machen, damit sie weder in driickender Hitze noch auch 
im Froste versagen; alsdann salben wir sie mit Oel und erweichen 
sie, auf dass sie geschmeidiger (elastiscb) werden. Denn es ware doch 
sonderbar, zu glauben, dass Leder unter Einwirkung des Oels schwe- 
rer zu zerreissen sei und weit dauerhafter werde, wahrend es doch 
schon todt ist, dass aber der Leib, dem das Leben noch innewohnt, 
durch Oel nicht besser zugerichtet werden sollte. Demgemass haben 
wir gar mannigfaltige Uebungen ersonnen und fiir jede einzelne Leh
rer aufgestellt, diesen fiir den Unterricht im Faustkampf und jenen 
fiir den Hauptkampf (itap<pawjv), auf dass sie ausdauern lernen in 
den Anstrengungen und auf den Losschlagenden gradaus schreiten, 
nicht aber aus Furcht vor Verletzungen zuriickweichen. So gewinnen 
wir fiir dic Jugend zwei Hauptvortheile, indem sie einerseits herz- 



336

haft wird in Gefahren und schonungslos gegen ihre Kbrper, an- 
drerseits aber dic kor perl ich e Kr aft und Zahigkeit sich 
steigcrt (■npoaert sppojoDat). Jene aber, welche (wic du sichst) im 
Ringen ihre Leiber ganz zusammenbiicken, lernen ohne Schaden fal- 
len und mit Leichtigkeit wieder aufstchcn, und lernen, wic man den 
Gegner im Stoss bedriingt, ihn umschlingt, die Glieder dreht und im 
Stand ist, ihn zu wiirgen oder in dic Iloho emporzuliebcn; auch diese 
betreiben keine nutzlose Uebung, sondern sic erwerben sich so vor 
Allem den grossen und ganz entschiedencn Vortheil, dass ihre so durch- 
gearbeiteten Kbrper weniger empfindlich (mehr abgchartet) und dauer- 
hafter werden. Ein zwciter Vortheil aber, der ebcnfalls nicht zu unter- 
schiitzen ist, besteht darin, dass sie hiedurch bereits Gewandtheit be- 
sitzen, wenn sie einmal in den Fali kommen, im Kri eg e von die
sen Uebungen Gcbrauch zu machen. Denn oflfenbar wird 
derjcnige, der sich also geiibt hat, wenn er von einem Feinde um- 
schlungen wird und ringen muss, denselben rasch durch Unterschlagen 
der Bcinc niederwerfen oder, wenn er selbst gestiirzt ist, hurtig wie
der aufzustehen wissen. Ueberhaupt ist dies Alles, mein Anacharsis, 
schliesslich auf den Kampf (lit3 sxewo> ay<ova) in den Waffen be- 
rechnet, und da, glaubcn wir, leisten dic so Geubten ungleich bessere 
Dienste ais alle Andern, wenn wir zuvor ihre nackten Leiber durch 
Uebung schmeidiger, kraftvoller und streitbarer, bchender und nervi- 
ger und deshalb dem Feinde furchtbarer machen.

Man sieht, in welcher Planmassigkeit und zugleich Ucbereinstim- 
mung mit dem politischen Prinzip der Erziehung, wie dieses im Alter
thum nach unserer obigen Ausfiihrung mehr oder weniger in den her- 
vorragenden Staaten zur Geltung gelangt war, nach der leiblichen 
Seite des Menschen diejenigc Leistung der Palastra, die wir nachst 
dem Laufe ais eine Fundamentaliibung der griechischen Gymnastik 
bezeichnet haben, von Alters her in consequentcr Entwickelung und 
mit Beriicksichtigung des Stufenganges in der menschlichen Natur an- 
gefangen, bis zum Mannesalter fortgeiibt und noch lange spater betrie- 
ben zu werden pflegte. Und dies geschah in einer Weise, die ausser 
dem unschatzbaren ethischen Gewinn und ausser ihrem Einfluss 
auf den Charakter des gesammten Menschen, selbst wenn wir den 
nationalen Gęsi eh ts punkt hiebei weniger hoch anschlagcn woll- 
ten, ais es in den politischen Nothen und Bedrangnissen unseres Jahr- 
hunderts uberhaupt einem Mannę moglich sein kann, der nicht g’inz- 
lich in egoistischem Betriebe versunken ist, mindestens der Jugend 
es nicht an Jdeen fehlen liess, das lieilige Fcuer der Begeisterung 
unablassig schiirte fur die Zeit des mannlichen Wirkens und den Wiin- 
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sehen, Aussichten und Berechnungen der Jiinglingc immerhin ein 
hoheres Ziel steckte, ais das Streben dieses Examen zu bestehen oder 
jenes Staatsamt bald zu bekleidcn, um alsdann zufrieden im Besitz und 
frostig gegen alles Ideale sein Leben abzuleben , ohne nachhaltiges 
b cuer fiir die Wissenschaft, denn man hat ja dic Examina hinter sieli, 
und ohne edle Begeisterung fur das Vaterland, fiir welches kaum das 
Jiinglingsgcmiith recht erwarmen konnte.

Nach Platon zerfallt unter dcm padagogischen Gesichtspunkte die 
Gymnastik in bedeutsamer Weise, analog der schon friiher besproche- 
nen Unterscheidung in gymnastische und musische Bildung, ebenfalls 
in zwei Ilaupttheile, in den fiir das Ringen und in den fiir
den Tanz (oppjatę). Davon umfasst das Ringen im Grunde alle an
dern elcmentaren Uebungen, die wir bislang erortert haben, wie Sprin
gen, Laufen, Werfen u. s. f. und bildet ebendarum, da es den ganzen 
Korper in Anspruch nimmt und endlich im Fiinfkampfe (irśvTa&Xov) 
die einzelnen Leistungen zusammenfasst, den Kern und Angelpunkt 
der gesammten leiblichen Erziehung. Die Tanzkunst hingegen, die, 
wie man sieht, die vermittelnde Briicke von der gymnischen zu der 
musischen oder speciellen (im modernen Sinn) geistigen Ausbildung 
abgibt, sollte jugendlichen Anstand, Gewandtheit und Schonheit der 
Glieder bilden und fordern, und somit fiir den Gesammtmenschen einen 
ebenmassigen und harmonischen Ausdruck in allen seinen Bewegungen 
bezwecken '). Auch hierin erweist sich ubrigens die gegenseitige Er- 
ganzung zwischen Stehen, Springen und Laufen. die wir bereits her- 
vorgchoben haben. Wahrend demnach im klassischen Alterthum einer- 
seits, auch von Platon, das Ringen in aufrcchter Stellung [dp&r] rcaZij), 
neben welchcn noch ein walzendes Ringen am Boden (aXtv<5r(at;, zu- 
Xtatę) geiibt wurde, besonders empfohlen wird, weil die mit Wetteifer 
und Anstand verbundenen Uebungen und Anstrengungen der obern 
Theile des Korpers, des Nackens, der Arme und der Weichen iiberall 
anwendbar sind und zur Kraftentwickelung und Gesundheit beitragen, 
begniigte man sich gleichwohl damit nicht, die Muskeln der Arme 
und des Rumpfes in eine allseitige Thatigkeit zu versetzen und doch 
zugleich die Beine zu beschaftigen, sondern man iibtc dic letzteren noch 
eigens und in vorziiglicher Weise durch das Laufen, indem man hie- 
bei zu gleicher Zeit darauf achtete, im Gegensatze zu den vielfach

ł) Vgl. Piat, de legg. VII, p. 795, E; Alex. Kapp, Platou’s Erzieluingslehre, 
S. 54 ff.
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gebiickten und gedriickten Stellungen des Ringens, eine mdglichst freie 
und gestreckte Haltung herzustellen

Gleichwie wir aber friiher S. 198 f. bei Feststellung eines Unter- 
schieds in lciblicher und geistiger Erziehung und Unterweisung auf 
eine besonders bezeicbnende Verbindung synonymer Begriffe oder auch 
eines umfassenderen mit einem untergeordneten hingewiesen haben, so 
lasst sich eine solche sprachliche Begriffstheilung der Alten abermals 
in besondern Richtungen der kbrperlichen Ausbildung beobachten. 
Unter anderm rcchtfertigt sich in dieser Weise auch die Neigung 
der griechischen Sprache, mit den Ausdriickcn fiir den Ringkampf 
(itaATj) wie fiir den Faustkampf (łtufpj), und fiir den Fiinfkampf 
(nevTa&Xov) wie fiir den Haupt- oder Allkampf (na^zpatto^, d. i. eine 
Verbindung des Faust- und Ringkampfes), also bald durch eine 
leichtere bald eine schwierigere Leistung die gesammten Leibes- 
iibungen oder den ganzen gymnastischen Unterricht anzudcuten 2). 
Damach wird man es richtig zu beurtheilen verstehen, wenn in gewis- 
sem Zusammenhange bisweilen das Ringen, oder die 7ta/.7j iiberhaupt 
wegen der Verkniipfung mit einer mehr athletischen Art, wie der 
7tuY|i7), einfach zu den grosseren oder schwierigeren Uebungen und 
Wettkampfen gezahlt wird3).

Denn dass alle die Alten und Schemata des Ringkampfes, die 
wir spater bei der Untersuchung iiber die gesammten gymnastisshen 
und kriegerischen Uebungen der Epheben und des reiferen Alters 
uberhaupt genauer zu erortern haben, auch schon von den Knaben 
geiibt worden waren, bleibt der Natur der Sache nach stets unwahr- 
scheinlich und lasst sich ebenso wenig aus den Quellen erweisen. Vol- 
lends die schwierigeren und zusammengesetzten Uebungen des grossen 
Kampfes im Ringen und im Faustkampfe4) blieben selbstverstandlich 
den Reiferen und Geiibteren oder geradezu den Athleten von Beruf

*) Vgl. Lange a. a. O. Seite 30 f.
*) Vgl. z. B. den stehenden Ausdruck itu$ zai TtaXqv — faustlings, mit geballter 

Faust, vom Ringen, Lukian. Timon. § 164. 169, mit einer Parechese, die schon im 
Homerischen te TtaXaiapoauwj re vorhanden ist; irjYp-i) zal naX»), Euripid. Alk. 1029; 
Plutarch. Quaest. conviv. II, 4, freilich auch mit der liicherlichen Ableitung TtaXł) von 
7taXat! — ituzreiiew zal atafzpariaiew, Piat. Charm. 159, C; itaXaietv rj ita^zparidCew, 
Lukian. Hermot. 39; itafzpdtuw zal irdkr], Pausan. I, 35, 4.

3j Wie z. B. bei Euripid. Alk. 1029 sąq.
ra yap zoutpa roi? Mizeiaw rjv
Htitouc afeaSat, rotat 5’ au ta p e i £ o v a 
Mtzóiai, rtufpip zal atdX>p, (?ompop(3ta.

*) itaYzpatiOY, cf. Aeschin. adv. Ctesiph. § 179: itaizpanOM q zal aXXo n ruiv (3apu- 
ripujv a&Xu>v. Pausan. VI, 24, 1: eiti ró otevraOXov zal oaa j?apća a8Xa óvopa£ouatv. 
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vorbehalten, womit indessen allmalige Vorbereitungen und gewisse Vor- 
iibungen der Knaben auch zu den schwierigeren gymnastischen Leistungen 
nicht ausgeschlossen sein sollen, Denn abgesehen von der mehrmals im 
Alterthum erwahnten Leistung auch der Knaben in einer zusammen- 
gesetzten Uebung, im Pentathlon, so musste ohne Frage die Uebung 
im Ilingen, wie dies wiederholt bemerkt worden ist, von Anfang an 
methodisch und kunstmassig betrieben und in entsprechender Weise 
stets weitergeiibt werden ’). Solche Abstufungen ergaben sich zudem 
schon ausserlich von selber, da die Knaben ausser andern Unterschei- 
dungsmomentcn, die noch zur Sprache kommen werden, wenigstens 
in zwei bestimmte Klassen, eine der alteren und eine der jiingeren, 
abgetheilt waren und dieselben sich nur bei der gemeinschaftlichen 
Feier der Hermaen und anderer Feste vermischen durften2). Sache 
des Padotriben war es natiirlich, im Interesse der jedesmaligen Alters- 
stufe die Uebungen zu erschweren und die Anforderungen zu steigern, 
gleichwie auch die Aerzte und Heilgymnastiker in diatetischer Bezieh- 
ung einen systematischen Gang hiefiir ausbildeten und einhielten, ja 
sogar, aus begreiflichen Griinden, mancbe Uebung zu den schwieri
geren ({3apśa) rechneten, die fiir die riistigen Zoglinge der Palastra 
gar nicht ais solche galt3). Wenn jedoch in spaterer Zeit auch im 
Turnunterricht der Knaben und vorab solcher Knaben, die fiir das 
Auftreten in offentlichen Wettkampfen, d. i. fiir die Agonistik im 
engeren Sinne bestimmt waren, die Leibesbeschaffenheit der Athleten 

angestrebt wurde, so dass Aristoteles (Polit. VIII, 3, 3) 
es ais ein bedeutsames Zeichen hervorheben zu sollen glaubte, dass 
unter den Siegern zu Olympia (dZupwtumzai, • vgl. oben S. 188) kaum 
zwei bis drei gefunden wurden, die ais Knaben und spater auch noch 
ais Manner gesiegt hatten, so war das eben eine Ausschreitung und 
ein Missbrauch auf dem Gebiete griechischer Agonistik und Sehaustel- 
lung, wie so mancher andere, dem wir aus der modernen geistigen und 
socialen Entwickelung mindestens ebenso triibe und traurige Beispiele ge- 
geniiberstellen konnten. Durchschnittlich und zumal fiir die bessern Zei- 
ten aber steht fiir uns fest, dass im Ganzen die Turniibungen der Knaben 
uberhaupt und die Uebungen im Ringen insbesondere zu den zoutpdtspa 
■ppyaata gehorten, d. i. nach leichteren Anforderungen betrieben zu wer
den pflegten. Und umgekehrt, gleichwie heutzutage jeder Turnlehrer, ehe

') Xenoph. Cyrop. I, 6, 32: luattep zai ev itdZi) cpaat tou« JiJdazei-*
e£aitardv, xal roii( itatSac itpóc aXXi)Xouj touto 3uv«a9ai itoieN.

2) Haase a. a. O. Seite 383, 2.
3) Cf. Galen. de sanit. tuend. II, 9—12 ; III, 1—3. 
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er zu gewissen Uebungen schreitet, sieli lange vorher wohl iiberzeugt 
haben muss, dass „die Kinder nur bis zum Alter der geschlechtlichen 
Entwickelung eine grossc Anzahl von Bewegungen ohne Miihe aus- 
iiben konnen, die ihnen dann, wenn dieses Alter einmal voriiber ist, 
sehr schwierig werden(Vogeli a. a. O. Seite 25), so miissen wir 
auch fiir den rationellen Gang des palastrischen Unterrichts im Alter
thum von vornherein die entsprechende Sorgfalt, Umsicht und Er- 
fahrung auch nach dieser Seite hin, und zwar bei dem Padotriben 
oder Knabenturnlehrer sowohl ais bei dem wissenschaftlich gebildeten 
Gymnasten oder Turnmeistcr und Lehrer der hoheren Gymnastik, 
voraussetzen.

Nachdem wir nunmehr das Verhaltniss des Ringkampfes zu den 
friiher besproclienen Uebungen, sowie zur gesammten harmonischen 
Korperbildung solchergcstalt festgcstcllt haben, wenden wir uns zu 
denjenigen Einzelheiten, die fur die Zwecke unserer Darstcllung, ohne 
uns gerade in gelehrtes Detail zu verlieren, von besonderem Belang 
sein durftcn. Wir folgen dabei in der Hauptsache dem klaren, in der 
obigen Stelle aus Lukianos S. 335 vorgezcichneten Stufengang, wenn- 
gleich dessen innerster und nationaler Bedeutung, wie sie in den dort 
zuletzt angedeuteten Leistungen zu Tage tritt, erst spater Rechnung 
getragen werden kann, wenn es sich von der militarischen Ausbildung 
der Epheben liandeln wird.

Zuerst ist dasclbst die Rede von der Gewbhnung der Kna
ben an die kl imatischcn Einfliisse oder von der Abhartung 
gegen Hitze und Kalte. Es kommcn nun allerdings einem solchen 
Zwecke alle Uebungen der Palastra und nicht allein das Ringen for- 
derlich entgegen, so dass wir hier uns ganz kurz fassen konnten, in
dem wir lediglich auf die Strenge rerwiesen, womit der Padotribe auch 
die Vorbercitungen zum Ringen, das Bestauben oder Walzen im 
Sande u. dgl. ohne Riicksicht auf die Unbill des Wetters oder der 
Jahreszeit betrieben haben mochte; oder auf die Abhaltung gewisser 
Uebungen unter allen Umstanden im freien Hofraum der Palastra f). 
Allein die griechischen Turulehrer kannten und iibten wirklicli, wic 
es scheint, auf eigene Weise die Abhartung gegen die empfindlichc 
Wirkung einer siidlichen Sonne, und sie nannten dies TjZtotK, ijkiw- 
ot;, eigentlich so viel ais sich gegen die Sonne schiitzen, aber auch, 
wie wir jetzt aus dem Biichlein des Philostratos iiber die Gymnastik 
ersehen, mit Bezug auf bestimmte Regeln oder auf methodische Ge-

*) Vgl. Lukian. Anach. § 28 am Ende. 
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wóhnung an die feonnenstralilen 1). Wenn nun auch der eben gcnannte 
Schriftseller im 18. Kapitel ganz allgemein bemerkt, der Wettkampfer 
zu Olympia musse seinen Leib bestliuben und der Sonne aussetzen 
(zai ijZtodadat dvdpcv)), so gibt er dagegen im 58. Kap. am Ende der 
bchrift so bestimmte A orschriften und Verhaltungsregeln iiber das 
bonnen (jjktaiaię, apricatio, insolatio), dass die Vermuthung nahe liegt, 
dieselbcn haben nicht ausschliesslich eine diatetische Bedeutung 
fiir altere Leute ’ (denn in solchem Sinne war bekanntlich das Sitzen 
in der Sonne eine beliebte Gewolinheit bei den Alten), sondern auch 
eine Beziehung auf die Palastrik, zumal da an derselben Stelle auch 
die Rede ist von den trockenen Einreibungen2) der Spartaner. Wir 
schliessen deshalb aus diesen wenigen Angaben, dass unter Umstan- 
dcn auch beim Turnunterricht auf derartiges Rucksicht genommen 
wurde, gerade so gut, ais auf manches andere, was nicht im eigent- 
lichen Wortsinn Gegenstand des Unterrichts war und doch vom Pa
dotriben beachtet werden musste.

Ungleich wichtiger ist dagegen eine andere Vorbereitung zum- 
Ringen, namlicli die gymnastische Einolung und Einreibung3). 
Es war namlicli schon seit den heroischen Zeiten Sitte, das Ringen 
und den 1' austkampf nackt zu iiben, d. i. bloss die Lenden mit einem 
Schurz (Ciupa, Ksp(Caipa) umgiirtet; dieser Brauch ward auch bei den 
heiligen Spielen festgehalten, und zwar bis zur fiinfzelinten Olympiade, 
von welcher Zeit an auch dieser Schamgurtel wegfiel und man der 
Zweckmassigkeit halber vollig nackt auf dem Kampfplatz erschien. 
Der Gebrauch des Oels bei den gymnischen Uebungen ist indessen 
fiir die heroische Zeit und fiir Homer noch nicht nacliweisbar, da sei
ner nirgends gedacht wird, und scheint erst spater mit der weiteren 
Entwickelung und Ausbildung der Gymnastik aufgekommen zu sein. 
Ebenso findet sich erst lange nach Homer, bei Platon und Aristoteles, 
die Benennung desjenigen Dieners oder Lehrergehiilfen an den Ring- 
sclmlen, der das Geschaft der Einolung und des Einreibens (aksupat, 
aAsi^aabai) ais Sachverstandiger und nach diatetischen Regeln zu be- 
sorgen hatte, namlicli des Aleipten 4), der iibrigens, wie schon erwiilmt,

!) Dies Verfaliren scheint Krause in seinem Werke nirgends berucksichtigt zu ha
ben, wo wir nicht irren; wohl aber machtc sein Kecensent, L. Kayter, a. a. O. S. 180 
darauf aufmerksam.

2) Mit Oel ohne Wasser, £>jpaXoi<peiv, Hesych. s. v. $>]paXot<peiv • tó /topię lourpou] 
aleitpectiai, i) ^porpi^elaftat.

3) Vgl. eine beziigliche Yerordnung oben S. 216, No. 6.
4) ąleiir-nję = Einsalber, oder iarpaXeiitTł]{ = Arzt und Einsalber zugleich; latralip- 

tice, sein System, cf. Plin. N. II. XXIX, 1, 4; aXei<pap das Salbol. Ueber seine Ver- 
wecbslung mit dem Padotriben vgl. oben S. 267, Anm. 4; S. 268.
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erst in spaterer Zeit zu grosserer Bedeutung gelangte, seitdem durch 
Ikkos, Herodikos und andere Heilgymnastiker dieses ganze Gebiet 
besonders ausgebildet worden war. Friiher und in einfachen Verhalt- 
nissen verrichteten die Ringerpaare in den Gymnasien sowohl ais bei 
den offentlichen Wettkampfen mitunter an sich selbst oder gegenseitig 
diesen Dienst1), wahrend in einer spatern Periode und mit dem er- 
weiterten Betriebe dieser Uebungen mindestens bei jedem stadtischen 
Gymnasium, ausser bequemen Badera und andern Raumlichkeiten, auch 
ein eigener Oelspeicher oder ein Salbzimmer2), um die Einreibung 
daselbst vorzunehmen, vorhanden war. Es ist namlich unrichtig, wenn 
W. A. Becker (Charikl. 3. Exc. zur 3. Scene) annimmt, es sei der 
Gebrauch warmer Bader stets wenig geachtet gewesen; denn wo ein 
solcher Tadel ausgesprochen wird, gilt er, wie es scheint, immer den- 
jenigen Badem, die ohne gymnastische Uebungen gebraucht 
wurden. Dort, im Elaiothesion, scheint, nach Petersen's Erklarung der 
baulichen Einrichtung der Gymnasien (S. 40, Anm. 15), das Oel in 
grossen Amphoren, d. i. weiten irdenen Gefassen mit Henkeln, aufge- 
speichert gewesen zu sein; aus diesen ward es in einige zu diesem 
Zweck aufgestellte Krateren, d. i. gróssere Kriige von Thon oder Me
tali, gefiillt und dann zum taglichen Gebrauche mit den Salb- oder 
Oelflaschchen (Zr/zohot) herausgeschopft und auf den Korper getrbpfelt. 
Zu bemerken ist jedoch, dass man sich in der Regel zweimal mit Oel 
einrieb, unmittelbar vor dem Beginn der Uebungen3), um die Glieder 
gesclimeidiger und elastischer (euTOvwTSpa, nach Lukianos) zu machen, 
und auch nach denselben, weil man dies fiir ein Mittel zur Erlialtung 
und Befestigung der Gesundheit hielt. Bei den minder Wohlhabenden 
und auch bei Knaben mag allerdings nicht selten das Oel gespart 
worden sein, da die Beschaffung desselben, wie wir spater noch sehen 
werden, den Gymnasien keine geringen Kosten verursachte. Gerade 
die zweite Einreibung nun, welche nach den Uebungen und dem dar- 
auffolgenden Bade vorgenommen wurde, war in der Weise der heu- 
tigen tiirkischen Bader mit Driicken und Kneten verschiedener Art, 
wie es der korperlichen Bescliaffenheit eines Jeden angemessen schien, 
verbunden und wurde darum von dem dazu angestellten Aleipten oder 
Jatraleipten (etwas mehr ais ein gewandter Badeknecht in Kahira) in

•V

Cf. Stat. Theb. VI, 847 sqq.: postquam oleo gavisa cutis, petit aequor uter- 
que || procursu medium atque hausta vestitur arena || tum inadidos artus 
alterno pulvere siccant etc. Vgl. Krause S. 231; 407.

2) śXouotHaiov, elaeothesium, Vitruv. V, 11, 80.
8) Z. B. mit besouderer Sorgfalt vor dem Wettlauf, nach Statius, Theb. VI. 575 sqq.
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einem eigenen Raume verrichtet, namlich im akewrojptov, das von 
Petersen S. 13 fiir identisch gehalten wird mit dem romischen tepida- 
rium oder Dampf- und Schwitzbad. Ebenda wurden auch Bart und 
Haare geschmuckt und brachte man bis zum Austritt aus der Anstalt 
seine Kleider unter. Nicht weit davon befand sich der Ort fiir das 
Bestiiuben der Ringcr J), ein freier Platz vor oder an dem eigentlichen 
Uebungsplatz und bezieliungsweise Uebungssaal, wo die Gruben zur 
Besandung lagen, aus denen man mit Iliilfe von Korben, dereń feine 
Locher den Sandstaub gleichmassig vertheilten, sich entweder selbst 
bestaubte und gleichsam einpuderte, oder von Andern damit bestreuen 
liess oder endlich auch einfach durch Herumwalzen in der Grube die
ses Geschaft besorgte * 2 * 4j, wie gesagt, nach geschehener Einolung. 
Ihren und den Zweck der Einstaubung erklart uns ubrigens 
ganz bestimmt Lukianos im Anacharsis Kap. 28 folgendermassen. 
Der Lehm und Staub, womit der Boden bedeckt ist, kam dir anfangs 
so lacherlich vor. Horę nunmehr, warum er umhergebreitet worden 
ist. Einmal deshalb, damit die Ringer nicht allzu hart fallen, sondern 
auf den weichen Boden ohne Gefahr hinstiirzen; ferner miissen die 
schwitzenden Korper im Schlamme so schliipfrig werden wie Aale, 
womit du sie vorhin verglichest, was nicht unniitz oder lacherlich ist, 
sondern gleichfalls Starkę und Elasticitat (rdvoę) gar sehr vermehrt, 
wenn sie damach angehalten werden einander fest zu packen und die 
schliipfrigen Leiber nicht loszulassen. Und du darfst mir’s glauben, 

>) zovtarijptov, von zóvię = Staub oder feiner Sand, zo^ew = bestiiuben; Petersen 
nimmt S. 12 einen eigenen Iłaum hiefiir an zunachst neben dem Coryceum, wogegen 
uns, abgesehen von der Schwierigkeit, nach seinem Piane sich die Verbiuduugen mit 
dem grossen Uebungssaal deutlich vorzustellen, schon die bestimmten Worte des Lukia
nos Anach. § 2 : ev r<p at&pćcu rijc auXij{, im Freien des Hofraums, zu sprechen schei
nen. Ks diirfte, fur die gewohnlichen Verhaltnisse wenigstens und fiir die massgebende 
Zeit, dem Anscheine nach unmoglich sein, einen von der im Freien beflndlichen Staub- 
oder Sandgrube (zotiicrpa) verschiedenen, also neben dem Coryceum (zu>puzeiov — Coryceum 
oder Corycium, und nicht zu>puzatov oder Corycaeum, wie sonderbarer Weise A. Rich 
im Illustr. Wbrterb. und A. noch immer schreiben; man vergleic.he Auzeuw und Au- 
zaioę) eingerichteten Baum bestimmt nachzuweisen. Die drei von Chr. Petersen in die
sem Betreffe beigebrachten Stellen sprechen nur von der Beschaffenheit und der schwie- 
rigen Beischaffung dieses feinen Staubes fiir das Bediirfniss der Palastra, mitunter sogar 
aus Aegypten. Feine Unterschiede ron mancherlei Sand, der die Stelle der heutigen 
Lohe vertrat, wiirdigt in dieser Hinsicht Philostrat. de arte gymn. c. 56.

2) Hierauf geht vielleicht auch der Ausdruck dXtv3q$pa = Ort zum Walzen, Tum-
melplatz, in letzterem Sinne bei Aristoph. Ran. v. 904, wiewohl er bei Hesych. s. v. 
dXiAr(8pac- zuXiorpa{ (bei Pollux I, 183: aXtarpa, e$aXiatpiz, zuX(arpa) und in Bekk. Au.
4 zunachst auf Thiere bezogen wird.

Graaberger, Erziehung eto. I. (Knabenpalastra.) 23
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es ist nicht so leicht, Einen in die Hbhe zu heben, der mit Oel, Staub 
und Schweiss iiberzogen ist und sich Miihe gibt, dir zu entfallen und 
aus den Handen zu entschliipfen. — Der Sandstaub aber (heisst es 
weiterhin Kap. 29) dient uns dazu, das Entschliipfen beim Ringen zu 
yerhindern. Denn nachdem sie im nassen Thon gelernt haben, das 
Schliipfrige und leicht Entwischende festzuhalten, iiben sie sich darin, 
wie sie selbst demjenigen aus den Handen entschliipfen, der sie packen 
will, auch wenn sie hart bedriingt werden. Ferner scheint der auf 
die Haut gestreute Sandstaub auch den Schweiss, wenn er stark her- 
yorbricht, zu hemmen und hilft somit die Kraft aufsparen, wahrend 
er zugleich die Zugluft abwehrt, die sonst auf die geoffnete diinne 
Haut wehend dem Kbrper schaden konnte. Ausserdem treibt er den 
Schmutz heraus und macht den Mann glanzender. Auch mochte ich 
dir gern einen jener Blassen und im Schatten Auferzogenen gegen- 
iiberstellen zur Vergleichung mit einem beliebigen aus der Zabl der 
im Lykeion Geschulten, und wenn dieser yon Staub und Sand sich 
gereinigt hat, dich fragen, welchem yon beidcn du gleich zu sein 
wiinschtest. Und ich bin gewiss, dass du sofort auf den ersten An- 
blick und ohne dic Leistungen beider zu priifen, es vorziehen wiirdest, 
solch ein Fester und Gedrungener (aoveaT7]xcdę zat auYzszpotTjpś^oę, 
wortlich: compact und zusammengeschlagen, oder derb und tiichtig 
geschult) zu sein, ais yerzartelt und schlaff und bleich, weil es an 
Blut mangelt oder dasselbe nach den inneren Theilen zuriickgetreten ist.

Wir haben fiir den Leser abermals eine Stelle in Uebersetzung 
eingefiigt, weil wir uns nicht einbilden mit unserer eigenen Schilder
ung dieVortheile und die Zweckmiissigkeit der Einólung und Bestaub- 
ung des Leibes behufs der gymnastischen Uebungen ebenso lebendig- 
und anschaulich darlegen zu konnen wie Lukianos. Auf diese Weise 
erzeugte sich bei den Alten jene „durchkochte gesunde stramme Haut 
mit der scbbnen Bronze der Haselniisse, die sich im brennenden Son- 
nenstrahle zu zeitigen und die Wange der Jiinglinge zu farben begann 
mit jenem gesunden Teint, welchen das ganze Alterthum fiir ein Zeichen 
mannliclier Tapferkeit hielt und hochpries“ (Jdger a a. O. Seite 90). 
So kehrten die Ringer heim von der _,,glanzcnden“ Ringbahn,

.... „yon lich terem Glanze die Brust, ais du, o Selene,
Da sie die edle Beschwer des Gymnasiums eben verliessen.“ J)

1) Cf. Theokrit. Idyll. II, 51: ktrcapaę modle 7taXatsrpaę. Charit. de Chaer. 
et Cali. I, 1: rórs Se Xatpeaę aitó ru>v 7uuva<5«ov e{3aSi£ev ótxaSe <5r[k(3iov ojsirep 
aGTTjp. ETcrjyOei yap aurou rep kap/rcpcp rou icpOGÓirou tó epu&7]p,a ttjc 'rcaZatSTpaę. 
cocitep dpyópu) ypuoóę. Lukian. Amor. 45: al kurapat rcakaiarpai. Ovid. Metam. VI, 241:
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Was nun die Uebungen im Ringen selbst betrifft, wofiir die 
Ausdriicke za apjptaza, za rcaXat'ap.aza, hie und da auch za afa>via- 
paza, gcbraucht wurden1); so kbnnen wir hier, wo es sich von der 
Aorbereitung durch die Knabenringschule fiir das Gymnasium handelt, 
nur den entsprechenden leichteren Betrieb derselben ins Auge fassen, 
die schweren und zusammengesetzten aber erst spater beim Ringkampfe 
der Erwachsenen und beim Pankration besprechen, wenn auch weiter 
unten von den Knabenagonen oder offentlichen Wettkampfen der 
Knaben in Kurze die Rede sein soli.

Man unterschied beim Ringen an und fiir sich dic beiden, auch 
von Platon (vgl. oben S. 337) empfohlenen Hauptarten: das Ringen 
in aufrechter Stellung und das walzende Ringen am Bo- 
den. Bei der ersteren Art (ópfDq 7tdXig, dphoTtdX7] Lukian. Lexiph. 
c. 5, opbta, zazapZijzwł), lucta, luctamen, luctatio) suchte der eine 
Ringer (icaXataz^i;) den Gegner (tma-pwtazrję) fest und aufrecht stehend 
(dp&oazaÓ7)v) mit verschiedenen Kiinsten zu Boden zu ringen (zaza- 
rcaXafsv, zaz«3®XXeiv2). Der Geworfene (o' zazaiua<ov) strebte alsdann

oqus nitidae iuvenile palaestrae; Fast. V, 667; Heloid. XVI, 149: nitida palaestra; 
ibid. XIX, 11: u neta palaestra; daher heisst die personiflcirte IIdXq oder IIaXatsrpa 
(vgl. oben S. 254) uncta Pale bei Statius, Theb. VI, 827 (wofiir bei Krause Gymnast. 
und Agon. S. 402, z\nm. 3 durch einen komischen Irrthum eine uncta Pal es gesetzt 
wird). Vgl. ferner Cic. de divin. I, 13, 22: nitidoąue Lyceo; de legg. I, 2, 6: sine 
nitore ac palaestra; Stat. Theb. VI, 585: pingues palaestrac; ibid. 576: pin- 
guique cutem fuscatur olivo ; Martial. Epigr. VII, 67, 5: et flavescit haphe graves- 
que draucis || lialteras facili rotat lacerto; und beziiglich der Schwierigkeit, den Gegner 
zu fassen, besonders auch Aristophanes in den Rittern Vs. 489 f. „Nimm hier das Fett 
und schmiere deinen Hals damit, || auf dass du seinen Schi ich en dich ent- 
w ind en kannst?

1) Cf. Isokrat. Ttept dvrt5. §183: ertetSay yap Xa|3u)5i fia^rdę, ot p.$v TtatJorptpat 
xa oyT}p.ara rot irpoę rrjy ayumay eup7]p.eva roóę (potrujyraę 3t3daxouatv, ot Se irept r^y 
<ptXoaocpiay oyreę rac iBeaę aitaaac xrX. Plutarch. Quaest. conviv. II, 4 extr. rot Retora 
rwy dywytap-drwy, ep.|3oXat xrX. Theokrit. Id. XXIV, 11 sq.: a r’ etę yatay Trpo- 
itesóyreę || iroypid/ot e$eupovro itaXatap.ara sóp.<popa repa. Die einzelnen Uebun
gen werden auch geradezu die Kindlein der Palastra geheissen bei Philostrat. Imagg. II, 
32, p. 433 ed. Kayser-. rot p.ev Stj iraXatap.ara natSta, nach der Darstellnng eines 
Kiinstlers.

2) Daher die Bezeicbnung , spartanisch xaPpaXtx^, vgl. Plutarch. Apo-
phth. Lac. var. 69: xa(3paXtxu>repoę, wie auch in deutschen Volksausdriicken „werfenu 
— niederwerfen; ebenso verstehen wir xara[3idCea0ai — niederzwingen, und o xara|3ta<5- 
Oetę = der Bezwungene, Besiegte. Auch glauben wir, dass bei Plutarch. Quaest. con- 
viv. II, 5, 2: w p.dXtara (pasty Aeuzrpotę roóę Sitaprtaraę ukó rwy ^pxrepuiv, uaXat- 
arptxwy oyrwy, xara|3t|3aaO^yai, der letzte handschriftliche Ausdruck mit Recht von 
Wyttenbach in xaraPtaa^^yat geandert wurde. Zwar Dubner hat neuerdings in der

23*
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■wieder auf die Fiisse zu kommen, oder er musste sich fiir besiegt er- 
klaren und auf die Fortsetzung des Kampfes verzichten (aita-popsuety, 

ditopr^toazety, anau3av); that er dieses nicht, so konnte je 
nach den Gesetzen des Ringkampfes die erste Art sofort in die 
zweite iibergehen, namlich in das walzende Ringen am Boden 

zuAtatę, dvazXtvoitdX7), lucta volutatoria), wobei die beiden 
Kampen auf dem Boden liegend und sich walzend den Kampf mit 
einander fiibrten, beziehungsweise fortsetzten, bis der eine unterlag 
und den andern ais Sieger anerkannte.

Indessen war bei der ersteren Art, wie aus allen Berichten her- 
vorgeht, zu einem vollstandigen Siege stets ein drei ma li ges Nie- 
derzwingen nothig, was man Dreimalwerfen (rptd&it., duorptajat, 
Tpiappó?) nannte. Natiirlich gewann damit friihzeitig das Wort -tptay- 
poę geradezu die Bedeutung Sieg, ebenso hiess dann 'tptazrijp ein 
solcher Sieger und rptazwę der Besiegte ais ein dreimal Geworfe- 
ner Q. Dass ein zweimaliges Niederwerfen ebenfalls gesetzlich gewe- 
sen und ein dreimaliges nur gewbhnlich, aber nicht nothwendig, ist 
ęine unsichere Hypothese, die nur insofern etwas Wahres enthalt, ais 
eben unter Umstanden das vollstandige tpid^ai geradezu iiberflussig 
werden konnte. Falsch ist aber die Deutung bei Krause S. 490, dass 
die Ausdriicke Tptaypdś, drcorpidCsty, rpial Kspiewat in gewissen Fallen 
sich auf den unvollendeten Kampf imPentathlon bezogen hatten; doch 
hievon spater.

Dieses dreimalige Besiegen im stehenden Ringkampfe war, wie 
man leicht errathen mag, aus triftigen Griinden herkommlich und an- 
geordnet, damit namlich nicht irgend ein unberechenbarer Zufall oder 
eine sonstige Storung den Sieg herbeifuhren und gerade deshalb 
neuerdings Zweifel und Reclamationen verursachen sollte.

Pariser Ausgabe xara{3i(3aa&?ivai beibehalten und iibersetzt es mit fuisse oppressos (?), 
Krause bei Pauly S. 997 erklart das Wort gar nicht. Allein zara|3ifiaafhivai wiire an jener Stelle 
ein viel zu geringer Ausdruck, wie man sich aus den Worterbiichern und Hesych. s. v.

• xarasrtu>vrec, iiberzeugen kann, und wird wegen der verschiedenen Bedeu
tung durch das analoge p.era[3i|3dCew (vgl. unten no. XI) keineswegs geschiitzt. — Mit 
den obigen Bezeichnungen vgl. noch Hesych. s. v. zarafSaAet’ dnozrevei, zaraAuaet, vi- 
zigset, pttpet nnd die Erklarung von pdaaew mit zara{3<zXetv in Bekk. An. 113.

I) Cf. Hesych. s. v. ditorpidjat • rpeię itXł)ya{ 5oijvai. Mereurialis in seiner Gymna
stik und Burette in Mem. de 1’Acad. (vgl. Krause S. 424. Anmerk. 2) haben auch hierin
Verwirrung angerichtet und „foetutinas grammaticas" gegeben. Das Richtige haben
Ilaase a. a. O. Seite 408, 1 und Philipp in der Abhandlung De pentathlo sive quin-
guertio p. 70.
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Beziiglich der zweiten Art des Ringens ist ubrigens schon jetzt 
zu bemerken, dass dieselbe nachweislich nur in der Turnschule und 
offentlich nur von den Pankratiasten und eigentlichen Athleten der 
spateren Epocbe geiibt wurde, wahrend von Homer an bis auf die 
spiitesten Zeiten bei den feierlichen Agonen und in den grossen Fest- 
spielen zu Olympia und anderswo einzig der wiirdige Stehkampf, und 
zwar im isolirten Ringen wie im Pentathlon oder Fiinfkampfe, ausge
fiihrt zu werden pflegte.

Betrachten wir nun vorerst den

Ringkampf im Stehen

in seinen Einzelheiten, so sieht man von selbst, auch ohne gerade mit 
eigenen Augen ein Ringen bei einem unserer Volksfeste oder ein 
„Schwinget“ im Berner Oberlande >) geschaut zu haben, dass es hie- 
bei jederzeit auf eine Menge Kunststiicke oder subjektiver und 
schwer zu bestimmender Handgriffe, Finten und „Vortheile“ an- 
kommen muss, dereń schon die alten und besonders die griechische 
Sprache eine erstaunliche Anzahl und Mannigfaltigkeit aufweisen und 
die darum fast sammtlich auch in der allgemeinen Bedeutung einer 
Ueberraschung, Ueberlistung und Uebervortheilung gebraucht wurden. 
Letzteres ganz in dem Sinne einer merkwiirdigen Stelle in Xenophon’s 
Darstellung der persischen Nationalerziehung, wonach in friiheren 
Zeiten die Knaben der Perser um eines guten Zweckes willen (Ira 
pe ayaBtu) zu gegenseitiger Uebervortheilung angeleitet worden waren, 
in derselben Weise „wie der Sagę nach die Hellenen in der Ring- 
kunst einen Unterricht im Tauschen und Ueberlisten ertheilen"2). Da- 
gegen ist uns in der Anthologie ein Epigramm erhalten, worin ein 
lakedamonischer Knabe sich ausdriicklich riihmt, durch Starkę zu sie- 
gen und nicht durch List, wie so manche Andern.

Nicht Messana, noch Argos erzeugte mich: meine, des Ringers, 
Heimat ist Sparta allein, Sparta, durch Manner beriihmt.

<) Cf. Vergil. Georg. II, 531: corporaąue agresti nudant praedura palaejtra.

2) Xenoph. Cyrop. I, 6, 32: xai rd8e 5tSdaxovra ma-fxq xai pupudCew r]v upój dW-fj- 
Xouę rout -raziSaę rauta Ttoie'v • tuaitep xai ev ar a X tj <paai rou{’EXXł)va{3i8aa- 
x iv etaitarau, xai yup.vaĆeiv rouc itaiSaę repie aXXrjXouę touto 8uvaaSai iroi»iv. 
Dies stimmt allerdings zu eiuigen sonderbaren,. aber charakteristischeu Angaben des 
angezweifelten Verfassers der bekannten Schrift iiber das Staatswesen der Athener, wor- 
auf bereits oben S. 260 Aumerk. 3 ldngedeutet wurde.
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Jene sind schlau in der Kunst; doch ich, wie es einzig geziemet 
Sparterknaben, mit Kraft ring’ ich, erring’ ich den Sieg.])

Um nicht ungebiihrlich weitlaufig zu werden und nicht unsern 
Hauptzweck aus den Augen zu lassen, wollen wir nur die bckanntesten 
der alten Schulgriffe oder palastrischen Kunststiicke hier anfuhren, 
ohne damit etwa fiir den Freund der Turnkunst dic Sache zu erscho- 
pfen, was unserer Aufgabe fernliegt und heutzutage uberhaupt nicht 
mehr moglich sein diirfte. Was daher die von hierab immer mehr 
um sich grcifende Anfiihrung der schwierigen OriginalaHsdriicke be- 
trifft, so wird unser Leser dieselbe ais eine vom Gegenstande selbst 
bedingte und unvermeidliche wohl entschuldigen.

Fiir’s Erste ist anzunehmen, dass man in der alteren Zeit, ais 
der Kampf und die Kampfregeln noch nicht so methodisch, wie spii- 
ter, ausgebildet und vorgeschen waren, einfach ein Zeichen gab, wor- 
auf die beiden Kampfer an einander herantraten und sich umfassten 
(auje7tXazł;vat, oopKAozr^)2). „Nachdem sie sich gegiirtet", heisst es 
bei Homer II. XXIII, 709 ff. von dem Wettkampfe des Aias und des 
„kunstgrifferfalirencn" Odysseus, „schritten dic beiden Gegner auf die 

Alitte des Kampfplatzes vor und packten sich einander in die Arme 
fallend mit den fleischigen Fausten, gleichwie die Dachsparren 
eines ho cli rag en den Hauses zusamrrienschliessen, die 
der ruhmliche Baumeister ineinander fiigt, um gegen die pfeifende 
Gcwalt des Windes Sicherheit zu haben. Alsbald knackten ihnen die 
Rucken unter den festen Griffen“ u. s. f. Ebenso einfach beginnt das 
Ringen zweier Knaben von heutzutage, nur dass yielleicht jeder, unter 
Anleitung der Natur, von vornherein seinen Gegner von dessen linkem 
Arme abwarts zu packen sucht, wahrend er die rechte Schulter dcs- 
selben mit seiner linken Faust zu fassen trachtet. Im spateren Alter- 
thume jedoch, ais die gesammte Gymnastik und Agonistik und damit 
auch die Ringkunst eine erstaunliche Ausbildung erfahren hatten, ging, 
sobald die eingeolten und bestaubten Kampfer einander gegeniiber-

!) Anth. gr. ed. Jacobs. II, p. 625, Damageti epigr.
out a7ro Meaaavaę, out’ ’Apyó&£v eip ■rcaZaiSTdę * 

SrcdpTa p.ot Sitapra xu3iav£ipa iraTpię.
x £ i v o i T6pa£VT£ę ’ eyó ye pev, uię eiteoioce 

rotę Aaxe3aip.ovt(ov itatat, (31 a xpaT£«).
2) Wahrscheinlich gehoren hierher auch die Ausdrucke Siarczęz£iv und dvTi3iaKkex£tv, 

vgl. Aeschin. adv. Ctesiph. § 28; Bockh ad Pind. Pyth. II, 82, zu welcher Stelle auch 
Kayser in Krauce's Recension S. 172 arav fiir dyav 3ta7tX£X£t herstellen will. Vgl. auch 
M. Schmidt ad Hesych. s. v. avTta nXex£W dvTip]^avdc&ai.— Vgl. auch unten no. XIV. 
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standen, dem ersten Anfassen (<3up.rckoxv)) ein kleines Vorspiel 
voraus, namlich

I. az-po/eipisud;, 
wobei sie mit den ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern') 
einander am vortheilbaftesten zu packen suchten oder auch geradezu 
der eine des Gegners Fingerspitzen erfasste und auf das schmerzlichste 
driickte und presste. Hieraus ersieht man sogleich, dass diese letztere 
Art weniger in den gewohnlichen Uebungen gebrauchlich sein konnte, 
ais vielmehr einen eigenen kunstvollen Theil im Faustkampfe (Pankra- 
tion) und, was Kayser in der Recension des Krause' sehen Werkes 
S. 180 aufgezeigt hat, auch im Ringkampfe, natiirlich nicht der Kna
ben, ausmachte. Auch nach den Angaben bei Pausanias bildete dieser 
fingerzerbrechende Kampf nicht immer ein Vorspiel, das allein schon 
den Gegner nothigen konnte aus Schmerz sich fiir iiberwunden zu 
erklaren, sondern bisweilen den ganzen Kampf allein; so sei ein Pan- 
kratiast, der sich in dieser Weise auszeichnete, vorzugsweise der Fin- 
gerbrecher (azpo/epaĆTYję) genannt worden von seinen vielen Siegen, 
ein anderer habe auf dieselbe Weise im Ringkampf und Pan.kration 
zu siegen gewusst, wahrend er es nicht verstand den Gegner nieder- 
zuringen1 2). Ein ebenso rolies Seitenstiick der Athletik war das Bre- 
chen der Fusszehen im Pankration und im liegenden Ringkampfe3). 
Nach Berichten, z. B. des Engliinders Bligli, iiber die Leibesubungen 
der Tahitier, der Neu-Caledonier und anderer Siidseeinsulaner ware 
auch bei diesen der azpo/etpiajióę ein gewohnliches Yorspiel des Wett- 
kampfes, indem die zwei Kampfer, welche ihre Krafte erproben wol
len, ihre Hande zu gegenseitiger Beriihrung der Finger einander dar- 
bieten; inzwischen sucht jeder dein andern einen Vortheil abzulauern, 
bis sie endlich hart zusammentreffen und der eine von ihnen zu Boden 
geworfen wird. — Zum crzpo/siptapióc gehbrt iibrigens im weitern Sinn 

1) Daher der Name dzpo^eipicaa&at, axpo^eipi<spó{, ein Spiel der Finger und der 
Fingerspitzen, und die seltsame Erklarung im Etym. Magu. s. v. dzpoyetpiCeoOai• dp^e- 
aOat yeip<bv dSix(DV, epytuy. Die nur bei Lukian. Lexiph. 5 iiberlieferte Wortform azpo- 
yetp t a a(jl u>, welche Haase a. a. O. fiir absichtlich hielt, Philipp dagegen De pentathlo 
p. 72 fur verdorben, ist mit Recht von Dindorf und Jacobitz in dxpo^etptap.<p verbessert 
worden.

2) Vgl. Philostrat. de arte gymn. § 3fi und 50; Pausan. VI, 4, 1; ebenda 3: xat 
yap róv Aeovriaxov xara(3aXetv p.ev oux entaraaOat rouę '7taXaiovra<;, vtxav 3e aCroy 
xX<bvta roóę 3axxuXouę.

3) Nach Philostr. Im. II, 6 und Pausan. VIII, 40, 2: ó Se ’Appayćwv exxXą ru»v 
rui icoSi tou d\TaYU)viiQp.evoo 3dxruXov xrX.
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auch das Scheinkampfen oder der sogenannte Kampf mit einem Schat- 
ten (oziapa/sly, aziapa/ta = Spiegelfechterei) oder ein eigenthumliclies 
Kunststiick der Fechter mittelst der Bewegung der Hande, worauf 
wir spater unter /eipovopiia zu sprechen kommen, ais einem Theil der 
O r c h e s t i k.

II. 3paaaetv.
Hatte der geiibte Ringer (uaZaiorr;;) nun einmal, auch ohne die

ses Vorspiel zu beabsichtigen, seine Stellung genommen und festen Fuss 
gefasst, so dass er stand mit ausgespreizten Fiissen, den recliten vorn- 
hin, ein wenig gebogen, die Arme ausgelegt, Hals und Haupt in 
die Schultern zuriickgezogen, den Oberleib, Riicken, Śchultern und 
Nacken gleichsam gewblbt (yupiuoaę), um dadurch den Unterleib zu 
recken und zu schmalern und sich gleichsam Wespengestalt zu geben 
(acpTjzćuaac) *),  dann fasste er jede Bewegung des Gegners scharf ins 
Auge und iibte seine Kunst auf doppclte Weise, mit Angriff und 
Abwehr. Kalt und arglistig ward auf irgend eine Blosse (ka^) ge- 
lauert, um den Feind vortheilhaft greifen oder nach Art eines Proteus 
ufnschlingen und wo moglich niederstrecken zu kbnnen, ohne selbst 
eine Blosse zu geben2). Daher jene Anspielung des Chors in den 
Rittern des Aristophanes Vs. 270, wo er dem Kleon die Fauste zeigt 
mit den Worten:

Doch, gelingt ihm diese Weise, bringt es hier ihm Priigel ein; 
Wenn er dorthin sich hinabduckt, prallt er ab von meinem Bein!

Waren beide Kampen wohlgeiibt, so wahrte es oft langere Zeit, 
bis sie einander fassen und umschlingen konnten 3). Daher die Ringer 
unter anderm nach Pollux die bezeichnenden Beiworter fiihren: schwer, 
feststehend, ausharrend, breitschulterig, aufgestemmt, festumsclilungen4).

Vgl. Krause S. 410, nach der trefflichen Schilderung des sich zum Kampfe an- 
schickenden Ringers Theagenes bei Heliodoros Aethiop. X, 31 und in Paulus Realency- 
klop. s. v. gymnastica S. 1006.

2) Mit welchem Grunde jedoch fiir eine feste Ausfallstellung vor dem Beginn des
Kampfes mit Handen und Armen der allgemeine Ausdruck (vgl. Plutarch. Quaest.
conv. II, 4 extr.) bei Guhl und Koner S. 244 verwendet worden ist, bleibt uns unklar.

3) Cf. Statius Theb. VI, 860 sqq. : Et iam alterna manus frontemque humerosque 
latusque || collaque pectoraque et vitantia crura lacessit. || Interdumque di u pen
dent per mutua fulti || brachia, nunc saevi digitorum vineula frangunt.

4) Pollux Onom. III, 149: ot Se itaXata-at [tapetę, 5-casip.oi, póvqioi, oiptat, dvrepet- 
SópeMOt, cup.uXexopevot. Das Beiwort cuptat ist hinlanglich geschiitzt durch Hesych. s. v. 
iwpiac • ó peyaXouę uipiouę e/uw. o eópuarepeoę, uud s. v. t|> t^co p.iav • Aazuweę róv 
dofayij, um nicht an ein anderes Pradikat der Athleten, namlicli ui|xoi — crudi, de sto-
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Dabei musste jede Bewegung, jede Wendung, jeder Griff kunstgerecht 
sein und war ein regelwidriges Schlagen oder unanstandiges Beissen 
u. dgl. streng untersagt. Ais darum der Philosoph Demonax sali, wie 
einige Athleten gegen die Gesetze des Wettkampfes (itapa vópov 
£v«7<uvi&v) mit den Zalmeii kampften anstatt ais Pankratiasten, ausserte 
er: Die Leute haben ja ganz recht, wenn sie die jetzigen Athleten 
wahre Lowen nennen Doch scheint hiebei ein gewisses berechne- 
tes Stossen und Schieben , was man in neuer Zeit dem Ringkampfe 
abgesprochen hat, allerdings vorgekommen zu sein; indess ist dasselbe 
nicht mit dem Zusammenstossen der Kopfe ais einem eigenen Schema, 
von dem sogleich die Rede sein wird, zu verwechseln, und diente 
wahrscheinlich nur dazu, einen Wechsel in der lauernden Situation 
herbeizufuhren.

Der Ausdruck iur dieses Greifen und Packen des Gegners war 
ópaaasw = mit der Hand fassen ; yerwandte und ebenfalls agonistische

ruacho yitiato, zu deuken. Hieriiber vgl. Philostrat. de arte gymnast. c. 54, 10. Be- 
zeichnend fur die entsprechende Situation ist auch die Anekdote bei Plutareh. Apophth. 
Lac. var. 69: Adxu>vt rtyi ^rrwp.£yw ey OXup/rttą eme rtę, O ul Aaxwy,
eysyfiró sou xpetaswy • Oup.£vouy, Etpj, aXXa x a (3 a X t x w r £ p o ę.

1) Vgl. Lukian. Demon. 49. Dazu die Anekdote bei Plutareh. Apophth. Lac. var. 
41 (p. 289 ed. Firm. Bid.)-. Sdxy£tę, u> Aaxwy, waitEp ou pvoux£c. OupLEyouy, suity 
drepoę, aXX’ wertep ot Xeovreę. Noch charakteristischer wird dasselbe erzahlt von 
Alkibiades, bei Plutareh. Alkib. 2: ev p.ey yap rw itaXouety nteCoófAsyoę ortep roy pJ] itsaety 
ayaYaywyTtpóę ró aróp.a ra dp.pt ar a rou ntECouyroę otóc r rjy Statpayeiy rotę 
^Etpaę. a<p£vroc 8s rrjy Xa{3ip» exetyou xat sirtoyroę „3dxysię, w ’AXxt(3td&q, xadd'itEp at 
•pjvaix£ę,u ,,oóx sywyE, sęij, aXX’ wę ot Xsoyr£ęw.

2) Vgl. Spaypuę, 5pa)(p^, SpdyS^y, Quint. Smyrn. 13, 91: /stpt ópayo^y s/£tv. Be- 
achtenswerth ist jedoch, dass dieses Wort, wie sehr es auch der Sache zu entsprechen 
scheint, dennoch bei Pollux 111, 155 unter den daselbst aufgefiihrten palastrischen Aus- 
druckeu fehlt: dy/eiy, arpśtpety, dzdfEty, Xu*pC£iv,  dpcuptCew, paaasty, dyarpś-jtety, uitoax£- 
XtCety. So nach Imman. Bekker. Moglicherweise ist an dieser Stelle APASSEIN neben 
APA-2EIN zz: PA22EIN wegen der grossen Aehnlichkeit der Schreibweise ausgefallen, 
wenn wir anders dem Pollux. eine solche Yollstandigkeit der Terminologie zutrauen. 
Krause scheint allerdings bloss die Lesart Jpaaaety zu kennen, nach seinen Bemerkungen 
im Artikel Gymnastik in Pauly's Realency klop. S. 1007 und in seinem grbsseren Werke 
S. 415, Anmerk. 19. Vgl. auch Papę im Worterbuch s. v. Spdaasty. Allein der bei 
Pollux recipirte Ausdruck pacasty — dpaaaety (dariiber cf. Leo Meyer Vgl. Grammat. I, 
S. 435) ist jedenfalls weit weniger entbehrlich ais jenes ópdasety, was man ohnehin eher 
an dt r Spitze sammtlicher Bezeichnungen der ayrjptara erwartet hatte. Dies ergibt sich 
u. a. schon aus der Verbindung mit u7toax£XtCeiy, geradeso wie bei Demosth. L1V, 8: 
u'rtoGxeXtaayr£ę xat pa£ayrsę, wozu bei Bekk. An. 113 die zutreffende allgemeine 
Erklarung mit xara(3aXsty augefuhrt wird. Ebenso spricht fiir die grossere Bedeutung 
des Begriffes paaaety oder apdaafity die unbestrittene Benennung eines Ringerschemas 
mittelst auyapdaaety ra pLsrwrta, wovon unter No. VII die Rede sein wird.



352

Worter sind aittea&at und itsipaaDat = mit Einem anbinden, sieli an 
Einen maclien, vgl. unten No. IV. Dass dieses wechselseitige Erfas- 
sen der Ringer mitunter sofort fiir den ganzen Kampf entscheidend 
werden konnte, also wichtig genug war, lasst sieli nicht bezweifeln. 
Wir treffen darum gerade diese vorbereitende Stellung auf antiken 
Kunstwerken haufiger veranschaulicht, ais manche andere1), und es ist 
dieselbe offenbar die nothwendige Voraussetzung fiir den Beginn und 
die Anwendung all jener weiteren Kunststiicke im Angreifen und Ma- 
novriren, die uns Lukianos (Anach. § 24, vgl. oben S. 336) ais Stos- 
sen und Umsclilingen, Drehen und Beugen der Glieder andeutet, und 
die von Plutarchos und Pollux mit einer Menge von Namen ais ein- 
zelne Ringerschemata bezeichnet werden2). Diese letzteren, dem ste- 
henden Ringkampf oder der op&r) Ttaki] untergeordneten Begriffe, sol
len darum hier, im Interesse der auch fiir die Knabenpalastra wichti- 
gen Gesammtiibung des Ringens, theils in der bisherigen Erklarung 
gesichert, theils auch ais einer anderen Erklarung bediirftig vorge- 
fiihrt werden.

III. ay/ety, aKO7tvt'Y6tv.
J Yorangestellt wird bei Pollux a. a. O. das Wiirgen oder Dros- 
seln und gewaltsame Hemmen des Athems durch Anfassen am Halse 
oder auch Anstemmen des Ellbogens unter das Kinn, bis der Gegner 
sich unterwirft. Dass dieses Manover stets eines der ersten und ge- 
wohnlichsten war, lasst sich denken3). Dieses Drosseln geschah aut

>) Vgl. Krause, Gymnast. u. Agon. Taf. XI. Figur 32. 32b, und bei Pauly a. a. O. 
Seite 1007 med.

8) Plutarch. Quaest. conviv. II. 4 extr.: rouę Se rtózraę oóSe naw PouXouśvouc eu>aiv 
oi (3pa|3eurai aupnZezeaflai • póvouę 3e rouę nalatsraę ópiutj.sv dXX^Xouę ayzaXiCo- 
p.evouę zat n e p tX a [1(3 a v ot-a ę • zat ra nXeidra t<óv apOTtapdtiOT, ep.(3oXai, napep- 
(3oXai, auardastę, itapafleaeu, auwyGuaw aurouc zat ayapipiuouaio aXXi)Xoi{. Cf. Pol- 
lux III, 155 in der Anmerkung 2. auf Seite 351; dazu noch die Ausdriicke nXaYiaCeiv 
und zXip.aztCetv.

3) Unklar dagegen ist uns, warum Haase in Ersch und Grub. Encyklop. Sect. III, 
Th. 9, S. 409, 2 den dritten Ausdruck bei Pollns, namlich das Verbum dttafew, ein- 
fach in dirdf^ew z.u andern vorgescldagen und solches L. Kayser in den Jahrb. der Litt. 
S. 172 gut geheissen hat. Wir hatten darnach in dndyyeni eine Verstiirkung des voran- 
stehenden ayyeiv, etwa wie in ditoTOlyeiy fiir imyew. Allein, wie ungeniigeud scldiesslich 
auch jenes handschriftliche andyew erklart werden mag, so viel ist gewiss, dass Pollux 
unmdglich bloss fiir ein und dasselbe Schema zwei Bezeichnungen anfiihren , und noch 
weniger, auch wenn er solches beabsichtigte, seine Aufzahlung durch einen zwischen die 
sich gleichstehenden Ausdriicke ay/ew und ditayfew eingeschobenen weiteren, namlich 
arpś<peiv, unterbrechen konnte. Gleichyiel, ob jenes airdyew verdorben ist oder nicht: auf 
keinen Fali kann dieser Ausdruck an der dritten Stelle mit jenem an der ersten in di- 
rektem Zusammenhange stehen.
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mehr ais eine Weise, durch Umschlingung des Ilalses mit einem oder 
beiden Armen, durcli Erfassen des Gegners mit beiden Armen um 
Leibes Mitte, wie z. B. Herakles den Antaios gepackt haben soli. 
Vgl. auch dic Schilderung . von Herakles, dem Lowentodter, bei Theo- 
kritos Id. XXV, 265 ff. (Ich)

Quetscht’ ihn behend am Genicke des undurchdringlichen Nackens, 
Und so wiirgt’ ich ihn fest, die gewiclitigen Hande von hinten 
Widergestemmt, dass nicht er das Fleisch mit den Klauen zerkratze, 
Und bart klemmt' ich zum Grund mit den Fersen die hinteren Fiisse 
Auf ihm reitend, zugleich mit den Schenkeln beherrscht’ ich die 

Flanken,
Bis ich des Odems beraubt ihn emporlnelt und ihm die Schultern 
Aus nun streckte; dic Seele empfing der gewaltigc Hades.

Bei Krause Taf. XI, Fig. 32, erkennt man in der Abbildung zwei 
ringende Knaben, von denen der eine den Hals des andern mit den 
Armen umschlungen halt und ihm so den Athem hemmt; einer ist 
auf das reclite, der andere auf beide Kniee gesunken, indess vor ihnen 
links der Padotribe steht mit einem Stabe, oder hier wahrscheinlich 
ein Kampfrichter, weil zur Rechten der Gruppe eine Preisvase ange- 
bracht ist. Dass Iibrigens diese Operation auch beim walzenden Rin
gen haufig in Anwendung konmien mochtc, ersehen wir aus der SchiL- 
derung im 1. Kapitel des Anacliarsis von Lukianos: Der Sieger wirft 
sich auf den Gegner und lasst ihn nicht mehr aufkommen, sondern 
driickt ihm seinen Ęllbogen an die Kehle und wiirgt ihn ganz jam- 
merlich (ay/et tdv aftktov).

IV. /.oyfCsw, XuYtapo,ę, appara.
Ein Drehen und Beugen der Glieder, ein kunstliches Umschlin- 

gen des Gegners oder gleichsam Zusammenschnuren und Festhalten 
desselben, um yorerst seine Riihrigkeit und durch Ausdauer auch seine 
Kraft zu lahmen; also allem Anscheine nach eine mit der vorigen 
verwandte Figur des Ringens, welcher die Darstellung bei Krause, 
Taf. XIII, Fig. 42 genau entspricht, ausser dass daselbst der Sieger 
nur Arme und Hande des Gegners kampfunfahig gemacht hat, wah
rend es ihm jedoch gelungen ist, gleichzeitig seinen rechten Fuss um 
den linken des Besiegten zu drehen, d. i. um den Schenkel desselben, 
um dann um so sicherer seinen Fali zu bewirken.

Hierher gehort unsers Erachtens auch der Ausdruck ajipa, Band, 
Knoten, Schlinge, der ebenfalls ein festes Umscblingen bezeichnet ')•

1) Cf. Seite 352 ditreaOai. Hesych. s. v. apipia * Seapióę. Plutarch. Alkib. 2: avaya-
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V. ayzojviXetv, ayzup^ćw, c/yzuAtCew.

Diese Ausdriickc beziehen wir nicht mit Krause S. 418 auf das 
Schema No. III, ein festes Anziehen oder Zusammenschniiren, „ob- 
gleich sie auch noch andere Formen des Umschlingens in sich fassen"; 
denn die Darstellungen, auf welche er sieli deshalb beruft, Taf. XIII, 
Figur 41 und 42, weisen nicht eben eine besondere Bethatigung des 
Ellbogens (aptcuv) auf. Vielmehr scheint es sichei’ zu sein, dass sie 
auf einen raschen und energischen Stoss mit dem gekriimmten Arm 
und Ellbogen oder mit dem Fusse zu deuten sind, welcher bei oder 
nach dem Erfassen ’) des Gegners nach Bauch und Lenden desselben 
gefiihrt wurde. Denn wenn auch in der alten Ringschule, wie auf 
unsern Turnplatzen, das Schlagen des Gegners verboten war (vgl. 
oben S. 334; Guhl und Koner a. a O. Seite 244), so war es doch 
nicht das Stossen (tnłhaptó;, vgl. unten No. VII), ebenso wenig ais das 
obige, zu humaneren Ansichten nicht stimmende gelegentliche Umknicken 
der Finger und Zehen oder ein Umschlingen und Wiirgen des Geg- 

Jiers am Halse2). Was aber die Ausdriicke ajzopiCew und apcoktCsw 
betrifft, so wird zwar gewbhnlich nur ayzoAtCea&at und dies in einem 
Sinne gebraucht, der mit dem Ringkampfe nichts gemein hat. Allein 
hieraus folgt noch nicht, dass iiberall tqzupt'Ceiv zu schreiben sei, wie

npó{ tó atópa ta appata to5 itieCouvtoę xrX. Lukian. Asin. § 9. 10. Krause stellt 
AuyiCeiM mit dpc«uviCetv zusammen, in Pauly's Realencykl. a. a. 0. S. 1007, wogegen sieli jedoch 
die wortlicbe Bedeutiing straubt; eher liessen sich atpścpeni und hierher heziehen.
Vgl. Hesych. s. v. Kufijef atpeipei, xtvst, zdpttrei. s. v. XuyiCer«e auv3e3erat, arpe- 
ęsrat. s. v. XuYiCópevov’ xapttTOpevov. . s. v. Xi>ytapaar airptappaai. s. v. Xuyia- 
pó{’ diaxXaat{ tćum peX<uv.

*) Spaaaew. Horn. I). XXIII, 711 : dyxd{ o’ aXXigXu>v Xa(3ettp X£pa'- «t|3apigatv. 
Plutarch. Quaest. conoiv. II, 4 extr. póvou{ raję TtaXatatd< ópu>pev aXX^Xouc dfxaXi- 
Copevouę zai itepiXapj3dvoat:at.

2) Daher wohl der Ausdruck ^aarpiCsw bei Aristophaues in den Rittern Vs. 454 und 
Vs. 273: U<p’ OIUIM Orjpiui'; faaTpiCopai, woriiber wir in G. Hermann s Erklarung zu 
den Rittern in der Zeitschr. f. d. Alterthumswiss. 1837, S. 511 ff. eine Erorterung ver- 
missen. Der Schol. zu Aristoph. bemerkt nur: yaarpiCopai Se etitev, a>{ itXt]7ei« r<u axe- 
Xei. etc rrp yaarepa ruitropat. Cf. Hesych. s. v. ev ay x<u v teic • ditoxXweic. Dage
gen s. V. ś-Tta-p«»viCe<jflat • eiravdpafla'.. Krause las noch mit der Handschr. eitapaiwCe- 
aftai und erklarte demgemass „Anziehen", vgl. Artikel Gymnastik bei Pauly S. 1007; 
Af. Schmidt corrigirt ettapopiCeaflai wegen der Glosse etta-ia/JHata • ettavaxopia3evra. 
Vgl. noch Hesych. s. v. dit ayx <i> v i aa p e v o i • evreivavre« rouę dfxu>vaę, s. v. ditt]Yxw- 
vtapevof ev a/^part róv dyx<uva diwre-azcńę, Glossen, die sich mit Krause’s Erklarung 
nicht vertragen.
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L. Kayser a. a. O. Seite 172 meint. Fiir letzteres findet sich freilich 
in Beklc. An. p. 327, 10: zappac tov itofia und 81, 4 die Erklarung 
apzoptaaę • Spp7]$sv, vgl. auch Moeris p. 91; Schol. zu Aristoph. Equ. 
262 und 272, woriiber ausfuhrlich Goci. Herm, in Zeitschr: f. d. Alterth. 
1837, also so vicl ais niederankern, ein Bein unterschlagen, zdp^a; 
róv itofia, wic mit einem krummen Haken (apzupa). Gleichwohl be- 
sitzt apzoAćCsw neben cązupiCety auch ausser dem bekanntlich unge- 
mein haufigen Wechsel zwischen r und 1 eine diplomatische Gewahr in 
den Glossen apzukrj • i] tou ayzwvo; r.apittf. bei Hesych. und Etym. 
Magn. s. v., wenn auch apcupt£ew der altere und gewohnliche Aus
druck war. Hesych s. v. aptópwpa • oyrjpa to~v sv itahy. s. v. ayzupa • 
łv ta auza kajxfiavot)atv. s. v. dyzukł) schlagt M. Schmidt vor: (tj 
i5s$id) ystp dK7)Yzuk<i>;jiev7) zat ouvsai:pap|iśv>) ztk.

Wie es scheint, kam G. Hermann a. a. O. Seite 514 hauptsacli- 
lich durch Glossen gleicli den aus Bekk. An. und beim Scholiasten zu 
Aristophanes arigefiihrten dazu, dyzuptaat geradezu ais ein Beinunterschla- 
gen (supplantatio) zu verstehen, was allerdings riehtig ware, sobald 
sich erweisen liesse, dass apzupa etwas von dyzow und dpzuk-r) durch- 
aus verschiedenes sei. Hermann definirt daselbst folgendermassen: 
Quae supplantatio uitoazsktajidę vocatur, eo continetur, quod quis pe- 
dem ita in solo firmatum ponit, ut ad eum offendens alterius luctan- 
tium vel unus pes vel uterquc convellatur, eoque deiici homo et pro- 
sterni possit; dyzuptapa autem, ut ipsum nomen indicat, eo fit, 
quod quis, dum uno pede firmiter in solo stat, altero curvato poplitem 
adversarii amplexus, pedem illius subtrahat, atque ita hominem altero 
tantum in pede non satis firmiter stantem titubare ac ruere cogat. 
Nach dieser Auffassung und Darstellung der Sache konnte jedoch, un- 
seres Erachtens, nur das zweite Schema, dpzuptapa, eine Ringerope- 
ration sein. Denn wie diesem gegeniiber ein also gedachter uitoaze- 
Ata/jtó?, der im Grunde nur jener in den Knabenspielen S. 31 geschil- 
derte Stehkampf (aztv7]rtv3a, Herm.-, dum uno pede firmiter in solo 
stat) ware, ein eigenes hochwichtiges und geradezu das am haufigsten 
geiibte und unter andern Namen auch erwahnte Ringerschema bedeu- 
ten konnte, ist uns vollig unklar. Auch gebrauchen die Scholiasten 
zu jener Homerischen Stelle (II. XXIII, 730, vgl. unten uiwazektCsty), 
die uns am deutlichsten das Beinunterschlagen beschreibt, nirgends den 
Ausdruck ayzuptaat, wo man denselben doch fiir unvermeidlich halten 
miisste. Indem wir daher, unter Hinweisung auf unsere Auffassung 
des Fechterausdrucks 'JTtoazs/.tCsw No. VIII, zwischen den obigen drei 
Ausdriicken einen innigen Zusammenhang annehmen, glauben wir 
jenes apxuptXeiv nur insofern auch auf das Beinunterschlagen beziehen 



356

zu diirfen, ais das allen dreien zu Grundc liegende Einhaken nicht bloss 
mit dem Ellbogen, sondern auch mit dem Fusse raoglich war (zapust;

Tióda); jedoch keineswegs in solch besondercm Simie wie beim 
eigentlichen ÓKoazeXtCstv 1).

VI. napazpoóstv, iuapaCstv

scheinen einen und denselben Begriff auszudriicken: den Gegner mit
telst der Hand oder desFusscs in eine schiefe Stellung bringen, wodurch 
derselbe nicht mehr gradaus mit seiner Gesammtkraft vorgehen und, 
falls er nicht schnell genug die oflfcnsive Frontstellung wieder gewann, 
leichter geworfen werden konnte2}. Damit war also kein vollstandi- 
ges Umdrehen (vgl. unten No. XI. psraPt[3a£etv) gemeint, sondern ein 
Ueberlisten von der Seite ber, welcher ursprungliche Wortbcgriff all- 
malig von der Palastra aus eine allgemeine Bedeutung gewann, ahn- 
lich unsern volkstbtimlichen Ausdriicken: Einem ein Bein stellen, ein 
Schnippchen schlagen u. a.

VII. paaosw, apaaoew, codstv, aTtayety, aovapaaaetv ra pśtaMta.

Es ist bereits bemerkt worden, dass im Ringkampfe Schlagen, 
Beissen u. dgl. verpont war, dass aber zufolge den S. 336 ange- 
fiihrten Stellen aus Lukianos (Anacharsis § 1 und 24) und nach Plu- 
tarchos (Quaest conviv. II, 5, 2 co&tapoię /p^a&at) eine Art Stossen, 
Schieben und Drangen ohne Zweifel stattfinden konnte. Hierauf be-

') Warnm man iibrigens mit (?. Hermann in den Worten des Sclioliasten zur be- 
zeichneten Stelle Homer’s iraparpetfiaę schreiben sollte fiir das iiberlieferte itaparpi^aę, ist 
nicht abzusehen. Denn um einen seitwarts gefiihrten Stoss des Angreifers oder die 
atpaipeaię ipiuuni, das Abstossen der Kniekehle, zu bezeichnen, dazu ware auch naparpe- 
<paę viel zu schwach; vielmehr ist daselbst mit ita p aipiia; oder auch ite p irpćta; (denn 
Eustath. p. 1327, 10 hat iteptrpi^et) jenes Ilerumbiegen oder auch Ilerumzwangen des 
rechten Fusses um des Gegners linkes Bein bezeichnet, wovon unten die Rede sein wird.

2) Haase a. a. O. Seite 409, 2 erklart „eine Fintę anziehen“. Krause bei Pauly 
a. a. O. S. 1009 . „Den Gegner mit der Hand oder mit dem Fusse rascli werfen, drehen 
oder aus der Stellung bringen“. An der Stelle des Plutarchos indessen, die Krause an- 
fiihrt, liest man jetzt nach Dilbner (ed. Firm. Did. I, p. 289); itep ixpouovroę rou rtpoa- 
tpappJCowroc xrX. Etym. Magn. ganz allgemein s. v. itapazpouerai • ditara . aitó pera- 
tpopdę ru>v itakataruni ou zara|3aXXóvr<ov, aXX’ śv cepa itapaxpouó';r<ou r[ itoSt tJ yeipt, 
xat ou pmrouvru>v. Hesych. s. v. itapazpouet ■ itXava, ejaitara, s. v. itXaptaaae itapaXo- 
■paaaSat, TCMwijaai. s. v. itXdpiai • SóXtoi, irXapiu>{ • SoXi<u?. 
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ziehen sich aller Wahrscheinlichkeit nach die obigen Ausdriicke; denn der 
vorletzte derselben aTtayeiY ist schwerlich mitJEZaase in a~7.j’/_s'.v zu andern, 
vgl. S. 352, Anm. 3, ist aber moglicherweisc miteZzew verwandt, vgl. unten 
No. X. Ebenso wenig ist oahsty (init Krause Gymnast-. und Agon. 
S. 417) zu verwechseln mit avaTpśuetv = umsturzen, indem es doch 
zunachst nur ein Stossen und Wegschieben bezeichnet. Die Glossen 
bei Ilesychios aber s. v. (o&si- ayarperast und s. v. włhapóc wapoę, 
ayarporcy] sind nicht minder allgemcin gehalten, ais so vicle andere fiir 
die Kampfoperationen der Ringer, die durch ein einfaches zarapaZet^ 
und zarazaZataat, d. i. werfen und niederzwingcn oder uberlisten und 
besiegen, ganz allgemein erklart werden 1)-

1) Vgl. S. 345, Anm. 2, und Hesych. s. v. utco azeli a et ’ aitar^aei, /Isuaaet.
s. v. TrrepyiCet • drazra, auvapraź£ei, anjiaCei, u(3pi£et. s. v. irrepviapóv •
Dagegen auf den Faustkampf bezieht sich jene Schilderung des Statius, Theb. VI, 788 sqq.: 
agit toto cedentem feryidus arvo || praecipitatque retro iuvenem atque in 
terga supinat || dentibus horrendum stridens, geminatque rotatas || multiplicatque 
manus sqq.

2) Vgl. die obige Stelle aus Statius S. 350, Anm. 3, und unten dvappmreiv und

Ohne Zweifel gehort hierher auch das gewaltsame Schieben und 
Drangen mit Stirne und Kopf, ouvapaTTStv ra pśrarjta, welches unter 
Umstanden, wenn sich die beiden Ringer fest gepackt hatten, behufs 
einer Veranderung durch Hin- und Herschieben bisweilen eintreten 
mochte. Zwar tragt Krause Bedenken (bei Pauly S. 1009), ein paar 
entsprechende Vasenbilder der Miinchener Sammlung, Saal II, 215. 
116, in diesem Sinne zu deuten, da der Kiinstler wohl auch aus bio
sem Zufall die Kopfe beider Ringer so dicht an einander geriickt 
haben konnte, wie sie sich auf beiden Gefiissen zeigen. Vergleicht 
man indessen zwei andere Darstellungen nach Miinzen in Krause's 
grossem Werke Taf. XII, Figur 37 und 38, desgleichen das Ringer- 
paar in Figur 43, so zeigt sich, dass ein solchcs Zusammendrangen 
der Kopfe gar nicht so selten sein konnte, wenn sich einmal die Rin
ger gepackt hatten, und dass, gerade wie bei Figur 38, nach einigem 
Abwarten mit Hin- und Herschieben dieser Art auch durch ein ra- 
sches Umsturzen* 2) die Entscheidung herbeigefuhrt wurde. Dieses 
Aneinanderdrangen der Stirnen jedoch , das bekanntlich auch auf un
sern Turnplatzen erlaubt ist, konnen wir nicht (mit Gulil und Koner 
S. 244) ais ein formliches „Zusainmenrennen mit den Kopfen gegen- 
einander“ verstehen; wohl aber steht mit der letzteren Auffassung 
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weiterhin im Zusammenhange das komische zupr^aCew, wie die Bocke 
mit den Hornem stossen und kampfen 1).

VIII. uTOaxsXt'CEiv, ittepvtXs'.v, supplantare,
So hiess ein Ringerschema, von welchem wir uns allerdings eine 

viel deutlichere Yorstellung machen konnen ais von irgend einem an
dern. Es war dies namlich das Niederwerfen durch Unterschlagen 
der Beine, d. i. durch listiges Wegziehen oder Unterschlagen dersel
ben , worauf der Gegner leicht rucklings gesturzt wurde, was wieder- 
um speciell auch mit dva~pśnstv, umstiirzen, bezeichnet wurde, vgl. 
No. IX. Daher die Zusammenstcllung beider Begriffe bei Platon im 
Euthydemos p. 278, B: JitoazektXcov zat avaTpśitwv. Beim Unterschla
gen der Fiisse wurden jedoch vorzuglich zwei Arten unterschieden, 
die uns schon Homer schildert. Nach der einen, von den Scholiasten 
ąvoo5v aęatpeaię oder uęaćpeat;, d. i. das direkte Abstossen der Knie- 
kehle geheissen, stiess man den Gegner rasch von hinten mit dem 
herumgebogcnen Fusse in den Kniebug (xw'Xłj'}, cf. Horn. II. XXIII, 
726: zoj? zo5Xł]7ta toxwv) und zog denselben gleichzeitig an sich
(daher dcpaipeatę oder utpaćpEaię), so dass er zusammenstiirzte und der 
Sieger auf ihm zu liegen kam. Diese Art beschreibt Homer zuerst 
in dem Ringkampfe zwischen Aias und Odysseus. Nachdem sich die 
beiden Gegner fest gepackt (vgl. Spaooew S. 350) mit den muskulosen 
Fausten, „gleichwie die Dachsparren eines hochragenden Hauses zu- 
sammenschliessen“, und lange keine Entscheidung eintreten wollte, in
dem jeder vergebens sich abmiihte, den Gegner zu werfen, da spricht 
endlich Aias: „Erfindungsreicher Odysseus, bebe du jetzt mich empor, 
oder lass mich dich emporheben; fiir den Ausgang mogę Zeus sor- 
gen! Mit diesen Worten hob er ihn empor. Odysseus jedoch vergass 
nicht der List: er stiess ihn von hinten stracks gegen die Kniekehle

') Cf. Hesych. s. v. zupi^aieo&ai ' koiSopetaftai, Stapa/eoftat. s. v. zuptfiaaaa&a • 3ta- 
payeaaaSaf artó rtóu zptuw zat n»v Tpaywv • sufteu -.at to zupiaaetv, wofiir ilberall die 
Formen zupłjp. herzustellen waren. Schol. ad Aristoph. Eąu. 272: zupr;(3aaef zupł)- 
fiaota keyerat Sta ruiv zepd™>v pay*),  Tnwep su rotę akóyotę Ctóotę ytuerat . robro ouu 
?ł)kot, on rj payerat ę TtXr)$ct . zuprj^aaetę yap Zeyoutat al irkr]£ei{ ru>v rpapmt • zat 
yap ezetuot ratę zecpakatę Stapayourat. — Wegen unserer Verbindung obiger Ausdriicke 
vgl. nuch besonders Lukian. Anach. 1: cu&ouai rs akkigkouę a u e v su zo ret zai ra 
piwurta auuap arrou atu toaicep ot zptoi. Herodot. II, 63: zetpakaę rs auuapaaaourat ztX. 
Hesych. s. v. ouuapaaaet • ouyzpouei. Auch die Form auppoiaaetv geliort hierher, Hesych. 
s. u. aupaaaet • oupitinrsi.
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und loste ihm die Glieder aus ihren Banden; so schlug Aias riicklings 
zu Boden nieder, Odysseus mitfallend kam auf seiner Brust zu liegen: 
die Volker ihrerseits starrten und staunten darob. Zum Zweiten dar- 
nach suchte der vielduldende gottliche Odysseus jencn emporzuheben; 
allein nur ein weniges vermochte er ihn von dem Erdreich fortzube- 
wegen, keineswegs zu erheben, und deshalb kriimmte er ihm dasKnie- 
gelenk; so stiirzten sie abermals beide auf das Erdreich nieder, so 
dass sie nahe neben einander lagen und sich im Staube beschmutzten. 
Und da wurden sic nun sicherlich zum dritten Małe aufgesprungen 
sein, um den Ringkampf zu erncuern, wenn Ac.hilleus nicht selber 
aufgestanden ware und sie zuriickgehalten hatte“’). Was dagegen 
nach der Homerischen Schilderung bei dem zweiten Gange der Rin- 
ger geschieht, hiess KapazaTaYoipr) oder pstaitkaapo'?, d. i. das seit
warts versuchte Krummen des Kniees oder des Kniebugs* 2), entweder 
mit einem heftigen Stoss an der Aussenseite, oder was wahrscheinlicher 
ist wegen der geringeren Widerstandsfiihigkeit, mit dem rechten Fusse 
an der innern Seite des rechten Beincs des Gegners, indess der Korper 
des Angreifenden fest auf dem linken Fusse ruhte. Ilieiin liegt auch 
eine gewissc Verwandtschaft der notpay.aza.ycuyrj mit No. VI rcapazpoo- 
stv und itkajidCstM. Es wurde nach dieser zweiten Art der Besiegte 
allerdings auch geworfen, kam aber, da er nicht, wie beim Stoss von 
hinten nach der ersteren Art, sofort riicklings sturzte, nicht unter, 
sondern neben dem Sieger zu liegen und hatte damit unter Umstan- 
den Aussicht, wieder aufstehen und den Kampf fortsetzen zu konnen, 
was dagegen nach der vollstiindigen Uuterdriickung in Folgę des 
ersteren Kunststiicks unmoglich blieb. Darum sagt auch der Dichter 
am Schlusse seiner Beschrcibung, Aias und Odysseus waren sicherlich 
zum dritten Małe aufgesprungen, d. i. sie liatten auch den dritten 
Gang gemacht (vgl. iiber Tpta$«t S. 346), nachdem Aias im zweiten 
gleichfalls unterlegen war und sich nicht sofort wieder emporge- 
rungen hatte.

1) Cf. Schol. Bekk. ad v. 721, 726, 729, 730; Eustatb. 1450, 18-30, der hinzu- 
setzt, das crstere Kunststiick des Odysseus sei eine Erflndung des beriichtigten Raubers 
und Raufers Kerkyon; cf. Piat, de legg. VII, p, 796, A: ra ye zara 7caX7]v a p.£v ’Avraioc

Kepxu<DV ev repat; eaurwy $uv6GTqaavro cptXov£txiac a/p^arou */apiv xrX.
2) Iłom. 1. c. v. 731: Sł Yva|i'|>£v. Hesych. s. v. pau/^a’.• zapłat, xXaaat,

•neioai.
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra).

Auf die crstere Art dieses Beinunterschlagens beziehen wir auch 
den Ausdruck KTspviCsw, den Krause I, S 418 mit «'fxuptC8'.v zusam- 
menstellt und II, S. 915 mit avaTpśnstv verwechselt. Jenes Anziehen 
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der Kniekehle des Gegners geschah gerade ani haufigsten mittelst der 
Ferse des lierumgebogenen Fusses wie mit einem Ilakcn, und passt 
darum eine solche Benennung fiir ein listiges Unterschlagen des Beins 
durch die Ferse (rcrepya) ausschliesslich zu unserer Auffassung. — 
Bei Hyginus fab. 126: qui cum luctati essent et Ulysscs Irum appło
si ss et atque eum eiecisset etc. scheint aus Missverstandniss applosis- 
set fiir supplosisset sich eingeschlichcn zu haben, wenngleich die 
Stelle, bei dem bekannten Zustande des Hyginustestes, aucli dann 
noch nicht vollkommen stimmt zu Iłom. Odyss. XVIII, 96. Dagegen 
wird das Aufheben des Gegners (Horn. II. XXIII, 724) auch crwahnt 
bei Lukian. Anach. 1: apaptevo; Bzewoat tov e~eoov ez to'iv 3zaXoiv acprj- 
zev et; to' ISo.tpo;, bit5 łrazaxarteao)V ztX. und bei Seneca cp. 13, 2: 
non potest athleta magnos spiritus ad certamen adferrc, qui num- 
quam suggillatus est: ille qui sanguinem suum vidit, cuius dentes cre- 
puere sub pugno, ille, qui supplantatus adversarium toto 
tulit corporę nec proiecit animum proiectus, qui quotiens cecidit, 
contumacior resurrexit, cum magna spe descendit ad pugnam. Hier 
ist nicht etwa supplantatum zu schreiben, sondern zu erklaren: der 
den Gegner, nachdem dieser ihm das Bein unterschlagen, rasch ge
packt und in die Hohe gehoben, oder auch unterliegend dessen Last 
getragen hat *)•

•) Cf. Plutarch. Apophth. Lac. var. 41 (p. 289 ed. Firm. Did.): sv yetpa^ćą irept- 
xpouovrac rou itpoarpa^ltCoyroę zeooairooBuic zal zaraaTtomoę eirl rJjv , ertetSr) toj sto
pem ikeiitero o rtpoaiteawv (cum corpus sustinere non posset), sosze tom {?ps)(tova.

2) Vgl. auch S. 358 die Stelle aus Platon’s Euthydemos, und eine nachfolgende aus 
Cassius Dio 71, 7; dvapprrtreiv wird iibrigens auch vom Wiirfeln gebraucht, also = 
„Sturzdenbecher", dvsppitpOu> ó -zu|3o{. Vgl. Phot. zu Thukydid. V, 103: avappiim>ijai' 
xlv$uvov ccyappttpai Keyouat psratpepooreę arcó tt»v zu[3a>v.

IX. «vaTpe7tetv, avappwtTelv,

Ein mit dem vorigen verwandtes Schema des Ringkampfes, wohl 
nicht aus Zufall von Pollux III, 155 mit uito3zeXi'Cetv ztisammen- 
gcstellt2). Jedoch bedeutet dasselbe offenbar kein Beinunterschlagen 
in aufrechter Stellung und von oben oder durch Umschlingung des 
Gegners, sondern ein formliches Umsturzen oder, wie die Volkssprache 
auch sagt, „iiber den Haufen werfen.“ Der eine Ringer namlich er- 
fasst seinen Gegner rasch entechlossen am Bein oder am Schenkel und 
zieht denselben durch einen energischen Schwung soweit in die Hohe, 
dass der Gegner, wenn er nicht schleunigst eine Gegenoperation aus- 
fiihrt, rucklings (et; Tourctaoi) umgeworfen wird. War es dem ersteren
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aber bei diesem Anfassen gelungcn , zugleich von beiden Armen des 
Gegners fur den Augenblick frei zu kommen, so konnte er auch den 
Umschlungenen, ohne ihn sofort zustiirzen, formliclr in die Hohe 
heben *)•  Ja Dio Cassius erzahlt von einer Schlacht zwischen Romern 
und Jazygcn auf dem Eise der festgefrorenen Donau, wobei ein Feind 
den andern in der entsprechenden Weise packte und ausschliesslich 
durch Anwendung dieserRingeroperation der Sieg entschieden wurde2). 
Das Schema war immcrhin, wie gesagt, mit uitoaxsXtCsw verwandt; 
denn es konnte fiir den Gegner der Schwerpunkt auch dadurch ver- 
loren gehen, dass er nicht am Schenkel, sondern am Bein erfasst und 
dieses rasch in die Hbhe gezogen wurde. Das Umstiirzen (avaTpśititv) 
wurde eben durch Beinunterschlagen sofort ein Zusammenstiirzen 
(xaTaK£3siv) oder Einsinken, wcshalb auch bei Platon im Euthydemos 
in einem Gleichniss von muthwilligen Knabensplissen gesagt wird: 
unten wegziehend und umwerfend fuKoaxeXtC<ov xat at«rp=7to)v, p. 278, B) 
nach Art derjenigen Knaben, welche, wenn Einer im Begriff ist sich 
niederzusetzen, den Schemel unten wegziehen (ozooitditTg;) und dann 
lachend ihre boshafte Freude bezeugen, wenn sie ihn riicklings umge- 
gesturzt sehen (uimov atarerpappstot). So sieht man bei Krause Taf. 
XII, Fig. 39 und 40 zwei Abbildungen nach zwei Vasengemalden; 
in der ersteren packt der Ringer den linken Fuss des Gegners unten 
mit seiner rechten Hand und ha.lt ilin bis zur Mitte seines Leibes em~ 
por, indess er den linken Arm unter den Schenkel des erfassten Bei- 
nes legt und so durch Aufheben den Gegner aus dem Gleichgewicht 

*) Cf. Horn. II. XXIII, 724: rj ep ataetp’, eftu oś xtX. Lukian. Anacli. c. 1: 
i8ot> apapetoę azettoat rot arepot ez rott azeXott acpijzet etc ró sJacpoę xrX. ibid. c. 24: 
etę ucjioę ata(3aorasai rot dvnTtaXot. Seneca cp. 13, 2: adversariurn toto tulit cor- 
pore. Stat. Theb. VI. 893: Herculeis pressum sic fama lacertis || terrigenani sudasse 
Libyn, ąuurn fraude reperta || raptus in excelsum nec iani spes ulla cadendi etc.

2) Cass. Dio. l.XXI, 7 ed. Belek. II, p, 338: (ot 'Ptepacot) raę te danijaę ot 
TtXetouc sfhjzat, zat rot mpot -nója eit autuit, oitteę tqrrot óXto8atttoatt, aitepeiaatreę 
śJeęavtó a-pat -rtpoOTtsaótrac, xai dtrtXap|3atóp£tot ot pit r<I>t ^aXlt<Bt ot Je rfit dartijurt 
rtet te zotrtót eneairtotro aóroóę. zaz rourou aupXezópetót zarej?aXXot zai rouę at- 
Jpaę zai roili rattotię • ez yap rot rij{ (3iaę oózet’ atre/ett itpóę rot óX'.a&ot eJ-Jvatro. <uXi- 
a&attot pet yap zai oi ‘ Ptopatot • aXX’ e!8 ’ uitrió; rtę at/ru>t eitese, a u t e cp e i X z e r o rót 
dftótaXot zat rotę itoait eę routtiaui dteppiitret oiatrep et ar a X tj , zai outtuę 
eitattuftet aórou ey iyt er o xrX. Aehnlich siegten in der neueren Geschichte die 
Sehweizer Eidgenossen im Winter 1478 bei Giornico im I.ivinenthal (Tessin) dadurch 
iiber die Mailander (600 gegen 15000), dass sie dasWasser des Ticino iiber die abschiis- 
sigen Wiescn leiteten und zu einer glatten Eisdecke gefrieren liessen. Mit ihren Fuss- 
eisen an den Schubert hatten dann die Wenigeu leichtes Spiel gegen die andringende 
Menge, -welche immer massenhaft ausglitt und keinen sichern Stand finden konnte.

24*
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und sofort zum Sturze bringt. Auf dem zweiten Bilde zieht der eine 
Kampfer mit seiner Linken den linken Fuss des Gegners in die Hohe 
und bałt ihn so unter dem Knie fest, wahrend beide den rechten Arm 
wie zum Schlagen bewegen. In der andern Weise dagegen, dureh 
Umschlingen und Festhalten des Gegners, soli nach dcm Mytbos schon 
Herakles den gewaltigen Antaios vom Boden erhoben (się otpoę ava- 
Paardaai) und so seine Kraft und Activitat gelahmt haben *).

1) Vgl. die Notizen iiber die Darstellung dieses Kampfes bei Krause Taf. XII b, Fi
gur 32 c und S. 419, Anm. 33, wobei .jedoch das wichtige Hild bei Philostratos, Imagg. 
II. 21, p. 426 ed. Kayser, iibergangen ist, in dessen Beschreibung es uuter anderm 
heisst: zaraitakatet Se aóróv av<n ryję (ó ‘Hpazkiję). . . . oweikTjtpe róv ’Avratov p.eaov 
avu) xeveuivbę, ev$a at irksupai, zat zatd rou pyjpou ópB-óę ava&epevoę en zal no Xe'Pe £,JP- 
pakujy róv kayapą re zat dsfyiatyoósyj njj yaarpi Ó-iwt/ow ezftkt|3et ró Tweupa zrk.

2) Die richtige Erklarung jener Stelle des Lukianos findet sich zuerst bei Godofr. 
Hermannus. in der Zeitschr. f. d. Alterthumswissensch. 1837, S. 511, gegeniiber einer 
andern von Leutsch, Namlich : pedes intelliguntur eius, qui prosternitur, non illius, 
qui prosternit.

X. xaraaTpe<psiv, saxsiv, u<pśXxetv, 0Dve<pśXxstv.

Nach Krause S. 418 waren damit Operationen bezeichnet, die 
ganz vorziiglich in das Gebiet des Ringkampfes gehoren. Allein es 
bleibt gleichwohl zweifelhaft, ob wir in diesen Ausdriicken auch wirk- 
lich eigene Kampffiguren oder itakatapaTa anerkennen sollen, und ob 
dieselben nicht yielmehr ganz allgemein das Streben und die Anstreng- 
ung des Niederzwingens bedeuten. Da wir zu der letzteren Ansicht 
hinneigen und aus demselben Grunde schon vorhin S. 345 Anm. 2. 
Wy Heniach's Aenderung eines palastrischen Wortes x«Ta^i^aaO^vat in 
xaTaptaa9^ivat bei Plutareh. Quaest conviv. II, 5, 2 billigten, so scheint 
es uns allerdings geboten, die obigen Bezeichnungen ais specielle Un- 
terscheidungen beim Beinunterschlagen oder Wegziehen, d. i. 
ais den Ausdruck der Ursache statt der Wirkung aufzufassen; wie 
wenn es z. B. bei Lukianos in den Gottergesprachen VII, 3 heisst:

’Ep<i)~a xaT£KaXatasv eo&uę oux otS’ orauę u<psX<»> (Andere lesen 
ohne erheblichen Unterschied fiir den Wortsinn ucpśXx<ov) t<u tcoóe, 
d. i. er warf den Eros im Ringen nieder, indem er ihm auf eine 
rasche, kaum erklarliche Weise die Beinc unterschlug (oder: die Fiisse 
vom Boden wegzog, vgl. S. 358 die uipafpsoię, und Diodoros XVII, 
100: xivrjaaę sx T7ję (jaasioę tmt'itakov umśaops azśk?])1 2). 
Auf denselben Sinn liiuft es hinaus an jener auch von Krause ange-
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zogenen Stelle des Cassius Dio, die wir soeben S. 361, Anm. 2 angefiihrt 
haben: Stiirzte einer von den Kampfenden riicklings nieder, so zog er 
zugleich auch seinen Gegner zu Boden (oovćcpe(Xzsro) und warf ihn 
wie im Ringkampf mit den Fiissen nacli liinten nieder (etę rouKtacu 
aveppĆTCtet), so dass also der Feind ebenfalls riicklings stiirzte. Genau 
genommen ist darum nur das Letztere eine mit dem óitoazeXtCsiv oder 
Beinunterschlagen verwandte Figur des Ringens, nicht aber, wie 
Krause a. a. O. anzunehmen scheint, das auve<pśXxsodai oder gleiclizei- 
tig zum Fali bringen. Aehnlich lieisst es im allgemeinen metaphori- 
schen Sinne z. B. bei Gregor. Naz. ad Eun. init. p. 195: ouvapica- 
Cet tov eitawŚT7j'>, wie in jeder Sprache derartigc bildliche Ausdriicke 
verwendet werden.

XI. arpe<pstv, , iteptrpoitat aXXi)Xa>v.

Ein rasches Drehen und Wenden des Gegners, so dass er besser 
gefasst, aus der Stellung gedrangt und geworfen werden konnte. 
Es waren demnach mit diesen Ausdriicken nicht Seitenangriffe ge- 
meint, wie in No. VI: itapazpoostv, itKaytaCsw, sondern ein voll- 
standiges Herumdrehen, was begreiflicherweise, wenn es behend 
und geschickt ausgefiihrt wurde, den Gegner beinahe augenblick- 
lich wehrlos machte. Dasselbe Schema verstehen wir an solchen 
Stellen in den Schriften der Alten, die von einem behenden Sprunge 
reden, um dem Gegner in den Riicken zu kommen, dann beide Schen- 
kel rasch um seinen Unterleib zu schlingen und ihn so mit den Armen 
zu wiirgen, nicht mit den unter das Kinn gestemmten Ellbogen, wie 
Krause S. 421 meint, denn dies ist bei einer solchen Umschlingung 
von hinten nicht wohl denkbar. Was hiebei das Umschlingen betrifft, 
so scheint allerdings das auf ein Umschlingen im Stehen sowohl ais 
im Liegen oder Wiilzen (zÓAtat;) passende und insofern auch mit 
dem ZoYtopó; (vgl. No. IV, S. 353) verwandte irktyga (coni. Mus. fur 
KA^fpa) hierher zu gehoren, Hesych. s. v. KAtypa- 3^pa. azó ruD zu- 
Xtopśvwv zat KaXatówtwv, orav rolę azśksat zarś-
X<oatv, Cobet zararpe/waty. In diesem Sinne spricht Anacharsis bei 
Lukianos Kap. 31 zu Solon: DieFeinde werden sich ducken vor euch 
und ausreissen, aus Furcht ihr mochtet ihnen Sand in den offenen 
Mund werfen oder um sie herumspringend (itepw/jSTjaamę) ihnen in 
den Riicken (zaroi vuiroo) kommen und dic Schenkel um den Bauch, 
die Arme aber unter dem Heim herumschlingend sie erwiirgen, 
Krause bemerkt S. 421, Anm. 38 ganz richtig, dass der Skythe die
ses Verfahren der Ringer zuvor im Lykeion bereits gesehen haben 
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musste, um es auf solche Weise beschreiben zu konnen. Aber im 
Artikel iibei- Gymnastik bei Paulij S. 1009 bringt er obiges ps-tafit- 
{3a£stv in Verbindung mit zarapt^aCstk, was unmbglicli richtig sein kann. 
Auf ein friihcr S. 110 ff. bescliriebenes Knabenspiel dagegen bczielit 
sich der Ausdruck zarav wciaaa&ai a/A^Uo; *)•  Wohl aber wird 
obiges Verfabren geschildert in den folgenden Yersen des Statius, 
Theb. VI, 887 sqq.:

Nec mora, cum vinclis onerique elapsus iniquo
c i r c u i t errantem et t e r g o necopinus i n h a e r c t, 
mox Latus et firmo celer implicat ilia nexu, 
poplitibus genua inde premens evaderc nodos 
nequicquam et lateri destram insertare paraniem 
inprobus, horrendum visu ac mirabile pondus, 
sustulit.

Aehnlich auch bei Ovidius, Metam. IX, 52 sqq. (Aleides) 
exuit amplexus adductaque brachia solvit, 
impulsumque manu, certum mihi vera fateri, 
protinus avertit tergoque onerosus inhaesit;

Vgl. indess auch unten No. XIV xXtpaxtCetv.
Hierher beziehen wir nun auch den seltsamen Ausdruck ś3po- 

atpósot Apyothu-av8ps; bei Theokritos, Idyll. XXIV, 1092), was 
ein neuerer Uebersetzer vorsichtig genug ausgibt fiir „listiibendc Miin- 
ner von Argos“ mit der Erklarung, dass bei der Ringkunst, welche 
besonders in Argos bliihte, es galt den Gegner durch Unterschlagen 
des Beins aus seiner Positur zu bringen und niederzuwerfen. In Papes 
Worterbuch wird das Wort auf ?8pa bezogen und erklart: durch Bein- 
unterschlagen den Gegner aus seiner Stellung bringen. Allein 
heisst ja der Sitz und nicht die Stellung, und e3pav atpśtpstv ware bei 
der angenommenen Bedeutung unverstandlicb. Krause Gymnast. und 
Agon. S. 429, Anm. 1 versteht das Wort von einem raschen Unterschlagen 
der Beine, wogegen er im Artikel Gymnastik bei Pauly S. 997 auf 
eine Erklarung vcrzichtet. Wir schlagen zu diesem Behuf einen ganz 
andern W eg ein. In śfipoaTpocp&t steht ?5pa im Sinne von itptuxToj, 
jedoch die zweite Worthalfte im passiven Sinne, nicht wie Krause 
S. 428 will, im activen, wenn er sagt, die Argcier waren listige,

’) Bei Lukianos Lesipb. 5. und Hesych. s. v. 'nutinaSai' ava&es&at sto tojv 
<ó[ui>v. airovwriaaaftai ró zaraftśadai.

2) Vgl. auch Anthol. Gr. ed. Jacobs tom. II, p. 625: ouf 'Apróthy eiixl irakai- 
arat zrk.
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steissdrehende Ringer genannt worden von der Ftihigkeit, den Gegner 
durch Gewandtheit der Schenkel zu beriicken und zu Boden zu 
strecken. Es geht somit sópav orpecpew unzweifelhaft auf das eben 
beschriebene Ringerschema, und geradeso gut das einfache OTpicpetv, 
welches ja ein Drehen und Umwenden bedeutet. Man ubersehe fer- 
ner nicht, dass bei Pollux III, 155 unter den aufgezahlten Schemata 
ein so wichtiges, wie dieses Hcrumdrehen des Gegners, uberhaupt 
nicht genannt wird, wenn man daselbst den Ausdruck arpśtpety neben 
ay/stv = wiirgen, was, wie man sieht, vortrefflich zu der obigen 
Beschreibung aus Lukianos stimmt, gleichfalls verdrehen und anders 
deuten will. Wenn aber Krause 8. 418 dieses atpecpstv geradezu mit 
zaraarpicpsty und ?/.xstv zusammenstellt, so bedarf eine so sprachwidrige 
Auslegung keiner Widerlegung !)•

XII. psootpśpSstv, psao<pep8iyv, 3taX«Pstv.

Hesych. s. v. psao<pśpóstv erklart dies ais psaokaPetv, s. v. peoo- 
uśpSrp; • psaotpśpSr^, tov peaov <pspo,pevov. Bedeutsamer Pollux III, 
155: ;ju>x4ir(pdv yap to psooKŚpósw Tjj xaipw8ią opjpa rcaZatapaTo;. 
Der Ausdruck psao7iśp5r,v oder peao<pepÓ7)V geht deutlich, wie unzah- 
lige ahnliche, seiner Bildung nach auf ein Spiel (vgl. in denKnaben- 
spielen S. 62. 103. 111. 155.) oder hier auf eine bestimmte Ringerope- 
ration, die von Krause in der Gymnastik S. 418 gar nicht erklart, 
bei Pauly dagegen S. 1008 extr. obenhin ais eine mit ap«i>Vi'C«v und 
apporta verwandte Ringweise bezeichnet wird. Vielmehr gehbrt die- 
selbe nach Sinn und Zusammenhang zu derjenigen Gattung, die ge- 
legentlich durch die Komiker zu unanstiindigen Witzeleien ausgebeu- 
tet wurde, wie wir dies bereits oben bei den Knabenspielen S. 102 f. 
fiir den ebenso zweideutigen und seltsamen Ausdruck szanspSa und 
ozaitspdeuoat nachgewiesen haben. Betrachtet man die dort angefiihr-

1) Was den Pollux betrifft, so hat es den Anschein, ais ob man ihn seit G. Her- 
mann’s gewichtigem Ausspruch, Opp. II, p. 130: Polluci, parum accurato scriptori, 
omnino credi non debnit, nicht selten vornehin behandelt oder ancli misshandelt 
hatte. Unseres Wissens hat in neuerer Zeit bloss Kolster in den Sophokleischen Stu- 
dien S. 41 und ofters beziiglich anderer Ausdriicke sich des Onomastikons angenommen. 
Was aber die Genauigkeit des Pollux wenigstens in den hierher gehorigen f>amen an- 
langt, so haben wir dieselbe bereits and.rswo durch Beispiele nachgewiesen und beab- 
sichtigen es wiederholt zu thun. anstatt iiber sein Wórterbuch in einer Weise, wie es 
G. Hermann nicht gemeint haben kann, schiilerhaft und „ein fiir allemal" ein abspre- 
chendes Urtheil zu fallen.
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ten Spielausdriicke '), so kann es nicht zweifelhaft sein, dass es auch 
einen Ausdruck cpśpóvjv und pzao^pśpSr^ gegcben haben muss, der in 
der Komodie zu irspór/; von itśp8stv und psaozśpóew entstellt und dem- 
zufolge von Hesychios zur Erklarung des letzteren herbeigezogen 
wurde. Alle anderen Yorstellungen von der Genesis des Wortes wie 
z. B. aus der uralten Orthographie IIH fiir <l> (vgl. jetzt Jf. Schmidt 
zu Ilesych. s. v.) sind hiernach zu beseitigen. Mit apxupt^£tv in einer 
gewissen Bedeutung mag das Ganze immcrliin verwandt sein, vgl. 
oben S. 355 und Hesych. s. v. ayxupa • to ai8otov, dazu Statius, Theb. 
VI, 889: mox latus et firmo celer implicat ilia nexu. v. 90: colla 
simul dextra, pedibus simul inguina vinxit. Ebenso mit dem vorhin 
besprochenen s8pav arpścpew, besonders unter Vergleichung der Figur 
32 b auf Taf. XIIb bei Krause in der Gymn. und Agonistik. Allem 
Anscheine nach ist auch der Ausdruck 8iaXafś’tv hierher zu beziehen, 
wenn er auch nicht in solch zweideutigem Sinne gebraucht wurde wie 
p.eao<p£póstv. Hesych. s. v. 8taXa0etv • 7taXatatpixo\ ti (a/ijia Meinek.} 
erklart nichts; der Grammatiker in Bekk. An. p. 36, 3 distinguirt: 
8iaXa^etv 8oo ał)patv£t, to £xa~spci)&ćv Ttvoę lapŚTfiat, zai to etę 8uo 
7tXśova óiazwpiaat ij' 8teXeiv, welche Unterscheidung G. Hermann a. a. O. 
Seite 515 ebcnfalls recht gut auf den Ringkampf anwenden zu kbnnen 
glaubt. \\ ir konnen auf seine iiberkiinstliche Erklarung hier bloss ver- 
weisen, wonach auch otaXaj3siv zum apxupiopa gehoren soli, wiewohl 
Aristophanes in den Rittern Vs. 262 8taXa0wv, a’pxuptaaę beide Schemata 
ganz bestimmt neben einander namhaft macht. Aus Platon de 
rep. X, p. 615, E folgt gar nichts, ais dass 8taXa(3stv auch uberhaupt 
packen und ergreifen bedeute; weshalb wir das Wort einfach mit 
psaoka^sE zusammenstellen. Vgl. iibrigens auch Siaitlśzsw und 8ta- 
atpefpew unter No. XIV xXtpaxi'Cstv. Ferner einige allgemeine Be- 
zeichnungen, wie 7t£ptXapPavstv und andere bei Plutarch. Quacst. con- 
v'v- II, 4 extr., die bereits oben S. 352, Anm. 2 vorgcfuhrt wurden.

XIII. Tpax7jXi'C$tv, łzrpa/igktCew.
Es soli dies ein den Spartanern eigentliumliches Ringerschcma ge- 

wesen sein, wobci sich indessen, abgesehen von dem mannigfaltigen 
metaphorischen Gebrauche des Wortes, der unserm „Abwerfen“ (cf. 
Etym. Magn. s. v. szTpa/rjltab^at), „Verungliickena (Hesych. s. v.

, *)  Ueberhaupt Wortformen wie eittXty3r;v, (Theokrit. 24, 55), dp#o-
arafyM, itpotpoitdfyy, itZouwty, ap8rjv, aópirp, cpupSłj./, dpd^y, extd«))v, .popdfyy, <po- 
p7jSov, xav8ov, swpggóy, xoaxw7)3óv, ■norapijWy und nnz.Bliligo Adyerbien dieser Art. 
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izTpa/ry.tafiryat ■ £xiteoetv.), „zu Gruncie richten“ entspricht und von 
Krause Gymn. S. 430, Anmerk. 3 und bei Pauly S. 997 mit einer 
Menge von Beispielen nachgewiesen worden ist, nur vermuthen lasst, 
dass der Gegner im Nacken (Tpa/rp.o?) gepackt, zu gleicher Zeit rasch 
emporgehoben und dann mit einer Drehung seitwarts niedergeworfen 
wurde. Besonders charakteristisch ist eine hierher gehorige Stelle bei 
Plutarch in den Apophthegm. Lacon. var. 41 (script. mor. ed. Firm. 
Did.I, p. 289): /stpatptą itiptxpoóovToę rou itpoopaxi)XtCovToj xevooitou- 
ócu;, zat za-aamozto; łrct tt)v ezetdig to] aoiuatt Diewtsro ó Ttpooits- 
acuv, I5azs ~6v ppa/toza zta. von Diibner iibcrsetzt: in lucta quidam 
cum apprehensus eollo, adversarium deiicere frustra conatus, ad terram 
detraheretur nequc corpus sustinere posset, colluctantis brachium mo- 
mordit. Hieraus crschcn wir, dass auch auf dieses Schema des Rin- 
gens wie auf die meisten iibrigcn des Stehkampfes ein walzendes Rin
gen auf dem Bodcn folgen konnte, vorausgesetzt, dass der Geworfene 
nicht durch einen ganz ungliicklichen Fali sofort wehrlos gemacht 
war, wie z. B. in folgendcr Schilderung des Statius, Theb. VI, 898: 
tunc alte librans inopinum sponte remisit || obliquumquededit, 
procumbentemque secutus || colla simul dextra, pedibus simul inguina 
vinxit. || Deficit obsessus soloque pudore repugnat. || Tandem 
pectus humi pronamtjue extensus in alvum || sternitur, 
ac longo moestus post tempore surgit.

XIV. xXtpaztCetv, zZtgazsę, sxxXi|xaxć£8tv.

Diese Ausdriicke sollen gleichfalls ein den Spartiaten eigenthiim- 
liches Schema bezeichncn. Krause S. 429 bezieht sie auf eine rasche 
Wendung der Schenkel, durch welche der Gegner leicht geworlen 
wurde1)- Aehnlich versteht Haase S. 409, 1 „um den Schenkel 
scldagen“. Bcdenkt man jedoch, ausser den obigen ganz allgemein 
gehaltencn Umschreibungen der Lexikographen, besonders ein Citat 
aus Deinarchos beim Suidas s. v. xZqiazt£eiv • duto; xZtpaxt'Cst

*) Pollux III, 155 bemerkt bloss: TtkayiaCew zai zZtptaziJtw itakataudrtoz ózóuara. 
Hesych. s. v. zAtpazeę • r.a\rfi etóot. s. v. zXtp.aztap.ot • rtatkatapa itoto'v (wo friiher zKtpa- 
ziazot gelesen wurde). s. v. zketpaCew iraZatetz, axekiCetz, arnaraz, wo M. Schmidt mit 
Recht die Aendernng iii zkipaxtCetz vorschliigt. s. v. StazZipaztaac ■ Startakaiaaę. zAtpaze; 
•pap zat zktpaztapot TtaZataparo; eiSoę. s. v. ez zXipaxo; ■ rotę itózra'ę, óitóre jjpozorptpoiez 
zz.ipaę eritiero. urtep rou pi) pezetz eitl ri]ę airrję ytdpaę (prj ist mit M. Schmidt zu strei- 
chen). Etym. Magu. ezzkipazięet • ttapapet, Staarpetpet. 
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tou ; v ó p o u ; • lort 8s otov itapayst zal SiaaTpśtpet (wie im Etym. Magn.), 
wońach das Wort ein Ableiten und Verdrehen oder Verrenken be- 
deutet, so drangt sich uns die Vermuthung auf, dass wir unter diesem 
„Leitersteigen“ ein Manover von der Art zu verstehen haben, die Ga- 
lenos (de sanit. tuenda II, 9) beschreibt, wobei die Ringer, einander 
bald an den Schultern bald an den Schenkeln packend, durch Aus- 
dauer der Kraft oder Abwarten einer Blosse des Gegners auf den 
Sieg hoffen, wahrend sie zugleich durch Hin- und Herschieben einen 
giinstigeren Augenblick, d. i. eine Aenderung der ganzen lauernden 
Situation hcrbeizufiihren suchen. Dazu stimmt vollkommcn die An- 
gabe des Hcsychios s. v. ez zAtpazo;. Auch die ahnlich bekannten 
Umklammerungen des Herakles bei Sophokles (Trach. 520: apcpńtAsz- 
-ot zAtpaze;), welche Uchneidewin auf das Beinunterschlagen bezog, 
lassen sich entsprechend deuten. Der Scholiast erklart: łitayapaaetCj 
Ttapa a v w ts zal z ario a u to u ę aTpecpeaftat sv tij pa/rj ' soti 3s 
ćtfioc TtakalapaTO? rj zAtp.a$. touto 5s to a/ijpa 'HpazAŚou; azouaxeov, 
womit zu vergleichen die S. 364 unter atpscpew aus Ovid s Metamor- 
phosen angefiihrte Stelle. Auch ćr. Hermann gibt zu Sophokles die 
freilich kiinstliche Erklarung, dieses Schema habe darin bestanden, ut 
quis averteret adversarium atque a tergo complexus quasi per sca
lam dorsum eius c.on scen der et. Daher bei Ovid. a. a. O. one
rosus inhaesit. Allem Anscheine nach sind iibrigens auch die zu dem 
obigen 8taaTpś<petv bei Suidas stimmenden Ausdriicke SiaitAŚzsty und 
ayTtStałtZśzsw hierher zu ziehen, die bei Krause nirgends erwahnt wer
den, aber ohne Zweifel eines palastrischen Ursprungs sind. — Woher 
oder woraus jedoch Papę im Worterbuch fiir zXtpaztXstv die Bedeu
tung entnommen hat: sich auf den Riicken des Gegners 
schwingen und ihn so zum Falle bringen, ist uns unbekannt, und 
es scheint eine solche Erklarung selbst nach der angefiihrten Her- 
mann'sehen doch allzu kiinstlich.

Nicht minder unsicher sind ausserdem die Andeutungen der Alten 
iiber die sikelisclie Methode im Ringen, atzeX(Cetv, welche auf Ori- 
kadmos ais kundigen Gesetzgeber im Ringkampfe zuriickgefiihrt wurde. 
Vgl. Aelian. V. H. XI, 1; Hesych. s. v. a'.zsXtCew, Suid s. v. und 
uberhaupt die Citate bei Krause in der Gymnastik S. 431, Anm. 7. 
Nahe genug liegt hiebci die Vermuthung von unserer Seite, dass 
dieses aixsXiCetv, welches allerlei listige Wendungen und nach Athen. 
I, p. 22, C. auch den Tanz (to op/sta&at) bezeichnet haben soli, am 
Ende in den citirten Stellen wohl auch mit azeX(Ceiv = ’jitoazsXiCstv 
(cf. Hesych. s. v. oitoazsAtast • aitatijaet, /Aeoaaet.) und vielleicht sogar 
mit daz<uXtCstv = aozcoAtaCćw mitunter yerwechselt worden sein mag.



369

Wie aber Haase a. a. O. Seite 407 dazu kómmt, unter allen Metho- 
den des Ringens nur diese sikelische fur eine bekannte zu haltcn, 
ist uns nicht klar geworden.

Fiir die z we i te Hauptart des Ringens, oder

das walzende Ringen, 
welches, wie bemerkt, fast ausschliesslich auf den Turnplatzcn und 
hoclist sclten offentlich, glcich dem Ringen im Stehen, betrieben wurde, 
werden ais ganz sichere Benennungen angefiihrt: aXtv3r(ai;, xoXtatę, 
volutatio, lucta volutatoria, um den Kampf im Liegen oder Walzen zu be- 
zeichnen. Wir beziehen indess ohne Bedenken (mit Haase S. 410, 1) 
noch einen dritten Ausdruck hierher, avaxXtvo7taX7), gegen dessen An- 
erkennung zwar Krause S. 427, Anm. 1 sich straubt, weil er ihn fiir 
identisch halt mit jenem metaphorischen und zweideutigen, nach Mar- 
tialis Epigr. XIV, 201 von Domitian gebrauchten «vaxXtvoitaXij, der 
aber nichts destoweniger im obigen Sinne gesichert erscheint. Jcnes 
Epigramm lautet namlicli unter der Ueberschrift Palaestrita:

Non amo qui vincit, sed qui succumbere novit 
et didicit melius avaxXtvoitaXrjV.

Da nun Suetonius im Leben des Domitian Kap. 22 erzahlt, Do
mitian habe von einer clinopale, d. i. Bettkampf, gesprochen (auch bei 
Aurelius V ictor XI, 5 wird derselbe Ausdruck ihm zugeschrieben), 
so bezog man, z. B. Bottiger Amalthea III, S. 169, auch jene Be- 
nennung bei Martial auf dieses Wortspiel, was dann auch Krause be- 
gegnet ist. Es ist aber, abgesehen von einer List der Ringkiimpfer, 
welche hier in dcm succumbere novit angedeutet ist und auf die wir 
sogleich zu sprechcn kommen, schon aus einem sprachlichen Grunde 
diese letztere Erklarung falsch. Das Domitianische Wort besteht niim- 
lich aus xXtvr( und und bezeichnet also wortlich einen Lager-
kampf; wogegen die Benennung avaxAtvoitaXij bei Martial wciter nichts 
mit der xXwij gemein hat ais das urspriingliche Etymon, und yielmehr 
aus avaxXtvat — zurucklehnen oder avaxXif)7jvat = sich zurucklehnen, also 
in ganz verschiedener Weise zusammengesetzt ist. Die a v a xXivo7taX7) 
(und warum denn ignorirte man hiebei die Praposition ?) lasst darum 
gar keine andere Deutung zu ais die auf das Ringen bezugliehe, und es 
ist in unsern Augen eine, nur bei einem Leser des Martial allenfalls 
zu entschuldigende Frivolitiit, die Ueberschrift Palaestrita sammt dem 
ganzen Epigramm sofort in das Obscone hinabzuziehen. Wir haben 
damit vielmehr einen Ausdruck, der ais eine besondere Bezeichnung 
des Wettkampfes im Liegen zwar nur an obiger Stelle des Dichters 
Martial sich findet, aber dennoch durch die Art, wie er dort auf ein 
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Kunststiick der Palastra und wie er von Philostratos') auf das Pan- 
kration bezogen wird, vollkommen gesichert ist. Wenn wir nun auch 
von all den Kunstgriffen, Wendungen und Yerschlingungen, wie sie 
mit dieser Kampfart ohne Frage verbunden waren, so viel wie nichts 
wissen, so diirfen wir doch, im Einklang mit den vorhin erorterten 
Ausdriicken im Stehkampf avarpeTtstv und avapputTetv, mit allen Griin- 
den der Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die avazktvoTtaA7i, nach der 
Bildung des Wortes und besonders nach der Bedeutung seines Vor- 
schlags, ein Zuriickdrangen des unten liegenden Gegners auf Nacken 
und Riicken von Seite des obenauf liegenden Ringers ausdriickt; oder 
mit andern Worten, gerade diejenige Stellung der beiden Kampfer, 
zu welcher es nothwendig komrnen musste, wenn der Geworfene mit 
Erfolg und beharrlich niedergehalten und damit der Sieg entschieden 
werden sollte. Die Figuren Taf. XI, 30 und 31, und Taf. XII b, 31 b 
bei Krause entsprechen dieser unserer Vorstellung, sobald man bei 
diesen sich den Besiegten nicht abgewendet, sondern mit dem Antlitz 
dem Sieger zugekehrt denkt. Genau dieselbe Vorstellung verlangt 
auch die Scene bei Lukianos im 1. Kapitel des Anacharsis, wo vorerst 
ein Schcma des Stehkampfcs und hierauf nach dem Sturze der Kam
pfer die Fortsetzung am Boden also gezeichnet wird: Sieh’ da, Einer 
hebt den Andern bei den Beinen empor und lasst ihn zu Boden fal- 
len, dann wirft er sich auf ihn und lasst ihn niclit mehr aufkom- 
men (łrazcrtaTCsaew avaxuKTetv ouz ła), sondern driickt ihn noch tiefer 
in den Sand hinein; endlich schlingt er die Beine um seinen Leib 
(zorta yaaTŚpa), driickt seinen Ellbogen ihm an die Kehle und 
wiirgt ihn erbarmlicli (ap/ei tov a&Xtov); dieser aber klopft ihm auf 
die Schulter und fleht, wie es scheint, ihn doch nicht giinzlich zu er- 
drosseln. Und ungeachtet des Oels beschmutzen sie sich so, dass man 
gar nicht mehr gewahr wird, dass sie sich gesalbt haben, sondern es 
lacherlich anzusehen ist, wie sie iibervoll von Staub und Schweiss wie 
Aale aus den Handen entschliipfen.

1) Imagg. II, 6, 3, p. 819: Set aurotc (rotę ita^zpartaCouaty) u-rcrtaap.uiy re, ot p] 
etaty aacpaketę rw irakato^rt, zat aitZoz w v, ev atę TteptYtpes&at ypr] otov Tttirroyra, 
d. h. man muss siegen, indem man zu unterliegen scheint. Einem solchen Sieger, qui 
su c cu mb er e uovit, reicht Martial am liebsten die Palmę. Vgl. Kayser in der Re- 
cens. des Krause’schen Werke-s S. 173. Ilaase a. a. O. verweist in dieser Beziehung 
auf Ausdriicke wie zetaeupiat 3e 7cescóv, Theokrit. Id. III, 53; Aristoph. Nub. 127: iceatoy 
ye xetaop.at. Euripid. Phoen. 1687: iteatoy xetaop.at xta. Troad. 467: zeia&at iteaouaay 
xrX. Ebenso findet sich im Lateinischen resurgere, im Gegensatze zu cadere, z. B. 
Tacit. Ann. III, 46: nullo ad resurgendum nisu etc. Propert. IV, 1, 71: Troia, cades, 
et Troia Roma resurges.
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Bei dieser und ahnlichen Schilderungen der avaxXwoTtaX7j wird 
man die vorhin erwahnte Zweideutigkeit in W ort und Vorstellung um 
so begreiflicher finden und andererseits auch dic Beweggriinde zu so 
vielen hierauf beziiglichen Ausfallen und Strafreden bei den christlichen 
Apologeten und Kirchenvatern, die in ihrer Vcrwerfung der Gymna
stik und Palastrik besonders an derartigen nackten Gruppen Anstoss 
nehmen mussten; wie denn z. B. Cyprianus de spectacul. p. 371 ed. 
Paris. 1649 folgendermassen dagegen eifert: Quam foeda illa luctamina! 
vir infra virum iacens et amplexus inhonestis nexibus implicatur sqq.

Die beiden andern Namen fiir den Ringkampf im Liegen, aXtv8iq- 
atę und zdktatę, bezeichnen dagegen ganz allgemein das Walzen im 
Staube und gestatten keincn Schluss auf ein bestimmtes Schema 1). 
Nur von einem Kunststiick oder richtiger gesagt, einer Fintę, die bei 
dieser Kampfart und auch bei dem Stchkampfe bisweilen vorgekom- 
men zu sein scheint, soli hier noch die Rede sein. Wie bereits gele- 
gentlich zu jenem Epigramm aus Martial iiber avaz?.ivozAr) bemerkt 
wurde, konnte es der Fali sein, dass ein Ringer freiwillig sich besie- 
gan liess (qui succumbcrc novit), wenn er dafiir seine guten Griinde, 
vielleicht auch „klingende®, haben mochte. Der Leser denkt ohne 
Zweifel sofort an dic Art und Weise, womit ein bekannter rbmischer 
Kaiser in seiner Monomanic fiir die Agonistik manchcn Sieg im offent- 
lichen Wettkampf errungen und manchen Preis, wie dic Nachrichten 
lauten, um theuern Preis erworben haben soli. Und wirklich lieisst 
es in dieser Beziehung bei dcm geistvollen Lukianos in einem mit 
Nero iiberschriebenen Gespriichc zwischen Menckrates und Musonios 
§ 8: „Wrie mag man aber beim Wettkampf ihm (dem Nero) nur so 
nacbgeben? Dic Leutc haben doch Sinn und Ncigung fiir dic Kunst.® 
Worauf entgegnet wird: „Freilich fiir die Kunst, gerade wie jene 
Ringer, die einen Scheinkampf unterhalten® (oiaitsp ot □■rcoita).aiovrsś). 
Krause bemerkt allcrdings, und das noch in den Nachtriigcn zu sei- 
nem Werke II, S. 918, dass Lukianos diesen Ausdruck oitoitakatew 
ais Bezeichnung eines besonderen Ringerschemas gebrauche. Allein 
diese Erklarung ist, ganz abgesehen von der Bedeutung des Listigen 

1) Denn sprachlich genommen stehen sich einander zuXtv8siv, zt>Xw3eia#at oder zu- 
kieołiai (vgl. Phiiostrat. de arte gymnast. c. 50) und — aXiv8eiv, zaktv8eia9at
— akwSetałiai ganz gleich; vgl. z. B. Lateinisch amo, Sanskr. Wurzel kam —, aper, 
za-rtpoę, nter, zórepoę, Skr. kataras; alapa, zó\a<poę, und mehr bei Cors sen, Beitrage 
zur Latein. Formenlehre, S. 1. iiber das Schwinden des K-Lautes. Vgl. auch Etymol. 
Magn. s. v. aXtv8<ó • ró zuXtu>, ipfouv zukisatiai. s. v. aXw8rjftpa«, zuktarpat. s. v. ak tv- 
Stia&ae a[iiXXaa&ai zai auyzukieałiai, zai akw8ov, 3pópov appariov.
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und Schlauen, die der Praposition uitd (sub) bekanntlich in der Wort- 
bildung anhaftct, schon nach dem ganzen schalkhaften Sinn jener 
Stelle offenbar falsch, wie dies auch Kayser (Recension a. a. O. S. 172) 
lichtig eingesehcn hat. Hatte also, wie gesagt, ein Ringer seine Grunde, 
sich uberwinden zu lassen, so musste er die Sache selbstverstandlich 
auf eine feine Weise anfangen, wenn nicht dadurch, dass die Zuschauer 
oder die Kampfrichter seine gehcime Absicht zu deutlich merkten, 
Verabrcdung und Sieg illusorisch und vcreitelt werden sollten >). 
Uebrigens schcinen gerade beim Ringen, im Pankration und im Faust- 
kampfe (rca-pcpcraoY zai ituygłj) Bestechungen dieser Art am meisten 
vorgekommen zu sein, wie sich u. a. aus Aeschines adv. Ctesiph. § 179 
sq. erkenncn lasst. Ein ganz anderer Scheinkampf ist jedoch das so- 
genannte Kampfen mit einem Schatten (aztapa/sw, aztapa/ta), was 
neben dem S. 349 besprochenen dzpo/stpiopo; ein kunstvolles Fechter- 
stiick bedeutet.

Uebrigens ist das walzende Ringen, wie man sieht, die Fortsetz- 
ung der ersten Kampfart, des Ringens im Steben. War bei diesem 
einer der Kampen daran, zu unterliegen, so gab er sich Miihe wenig- 
stens nicht riicklings z u fallen, sondern auf die S eh ul ter. 
Denn fiel er auf den Riicken, so konnte ihn der Gegner leichter nie- 
derdriicken; kam er aber seitwarts zu stiirzen, so mochte er durch 
Stiitzen auf den Ellbogen sich leichter wenden und entwinden, viel- 
leicht noch aufrichten und den Kampf erneuern2), gemiiss S. 346.

Das Umschlingen der Beine (vgl. oben No. IV kepapo'? und 
No. IX a\atpśitstv) beim Stehkampf wurde dcshalb, sobald die Ringer 
zu Boden gesunken waren, ebenfalls fortgesetzt, um das Aufstehen des 
Gegners zu verhiiten. Wir sehen dieses Beinumschlingen bei dem

1) Eine solche Yerstellung und Nachgiebigkeit ist nun gerade durch jenes re/Mr) 
iupieaSa'. der Stello bei I.nkianos bezeichnet; das Beispiel jedoch, welches Kayser a. a. O. 
aus dem Philostratos (De arte gymnastica c. 46: napa itdzraę, o-”c ot8a r>p paaravrp 
śzpekeruizTaę radnp) heranzieht und das er von der verstellten Nachgiebigkeit, welche 
der Bestochene bei einem so erkaufteu Siege annainn, verstchen will, passt nicht zur 
Sache, da dort. nur die Leichtigkeit der Uebungen gemcint ist, wie denn auch Volckmar 
in seiner Ausgabo dieses Buchleins, Aurich 1862, mit Recht iibersetzt hat: praeter oiu- 
nes quos novi alacritatem illam esercitantes. Wohl aber gehórt hierher das ganze 45. 
Kapitel, das von der Bestechlichkeit der Athleten handelt: to 3’ ouroi rpu<pav .... z;p£ev 
d&ktpaic zai rqę ó it e p yprjudTto^ rcapavopiac zai t o u it w X e i v t e zai cGetaDai 
t d ę v i z a t zrX.

2) Hierauf gehen die Verse des Aristopbanes in den Rittern 571 ff.: et Se nou ite- 
oote^ eę tóm wp.ov pdyr) nvt, || tout’ dite<|)j)«avT’ av, etr’ 7jpvowto pł] itemoizeyai, 
|| d/.Zd Steitdkato'; aufttę. Vgl. die Erklarung von God. Hermannus in Zeitsclir. f. d. 
Alterthumswiss. 1837, S. 513; und oben S. 355 unter dyzuptCew.
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Kampfe auf dem Boden besonders deutlich an der beriihmten Ringer- 
gruppe aus Marmor zu Florenz. „Der oben liegende Ringcr hat sein 
linkes Bein fest um das seines Gegners gescldungen; zwar bcmiiht 
sich der Besiegte, mit Iliilfe des freigebliebenen linken Arms und 
rechten Knies sich zu erhebcn, aber bereits ist sein rechtcr Arm von 
der kraftigen Faust des Siegers an der Handwurzel gepackt und wird 
nach hinten in die Hohc gedruckt. In den Ziigen des Unterliegen- 
den aber malt sich der durch diese gewaltsame Yerrcnkung dcsOber- 
arnis verursachte Schmerz, sowie seine letzte Anstrengung, sich den 
Umschlingungen zu entziehen" ').

Auf diesen Ringkampf mittelst Umschlingung bis zum Werfen 
und Walzen bezieht sieli nach unserer Vermuthung auch cin bereits 
unter No. XI erwahnter, unerklart gebliebener Ausdruck bei Hesychios 
s. v. KAtypa, der am passendsten auf den obigen Beinkampf sich deu- 
ten lasst* 2).

1) Guhl und Kontr a. a. O. Seite I, 245; bei Krause auf Taf. XI, Fig. 30.
2) Hesych. s. v. nktypia • P^pta, ano ruw zokiopievu)v zat nakato vtwv, orav 

nepipawcec rotę azekeat xa~E‘/coatv Wir sehen nicht ein, worin das Treffende 
der Conjectur Cobct's za-arpeyuiaw fur zare^toaw liegen soli; zare^ew ist .ja der einfachste 
Ausdruck fiir das bezugliche Niederhalten und Unterdriicken von Seite des Siegers, ent- 
sprechend dem zarasnay, vgl. llesych. s. v. zaTaPt{3dCovTec • zaraancovreę, Plutareh. 
Apophth. Lac. var. 41 und oben No. X, S. 362; nakatóvTwv aber ist allgemein erlauternd 
beigesetzt, wie luctator in folgender Stelle des Plautus, Pseud. V, 1, 5 (v. 1250 ed. 
Ritschel.): magnum hoc vitium vinost, || pedescaptat primum, luctator dolosust. 
Man konnte fiir P^p.a schreiben wollen a^^p.a, allein auch dies ist unnothig, vgl. nkty- 
p.ara — n7]8^p.ara, Schol. Aristoph. Ach. 217; Schafer ad Gregor. Cor. p. 548 nkt£ — 
P^p.a. Vergleicht man Etym. Magu. s. v. nktypa ‘ to 3tdarigp.a noS<i>v, mit obiger 
Beschreibung, so diirfte ais die einzige richtige und nothwendige Aenderung im Texte 
des Hesychios erscheinen nept(3avTeę fiir napapavTeę.

Es scheint jedoch diese zweite Art des Ringkampfes vorziiglich 
fiir das Pankration ausgebildet worden zu sein, also erst der spateren 
und entwickelten Gymnastik und Athletik anzugehoren, da sich davon 
unseres Wissens kein Beispiel aus der heroischen Zeit nachweisen lasst. 
Bedeutsam ist es in dieser Beziehung, wenn erst Lukianos im Anacbar- 
sis § 30 auch diese Art des Ringens zur kriegerischen Tuchtigkeit rech- 
net, wodurch der Staat im Genusse der Freiheit fortdauernd Wachter 
bekomme, die den Feinden furchtbar, aber auch fiir das Leben im 
Frieden so viel trefflicher gebildet sind, da sie ihre Ehre nicht in das 
Gemeine setzen und durch keinen Miissiggang zu Uebermuth und 
Muthwillen verleitet, sondern rastlos durch solche Wettkampfe beschaf- 
tigt werden. Dagegen Platon, der doch fiir seinen Staat Ausbildung 
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und Verwendung der Wachter (cpulazsę) auf das sorgfaltigste regel t 
und behandelt, liat bei der Aufzahlung der Kriegsiibungen (z. B. de 
legg. VIII, p. 834) an diese Uebung nicht gedacht, wold aber anders- 
wo (de legg. VII p, 796, A; p. 814, C. D) sich dahin ausgesprochen, 
es sei dasjenige, was in der Ringkunst Antaios und Kerkyon, oder 
im Faustkampf Epeios und Amykos nur aus unnutzem Wetteifer er- 
sonnen hatten, der Beachtung nicht werth, weil es zur Theilnahme 
am Kriege keinen Nutzen bringe; es miisse vielmehr das Ringen, 
welches unter allen Leibesubungen die meiste Verwandtschaft habe mit 
einem Kampfe in der Schlacht (vgl. ein Beispiel oben S. 361) nur 
wegen des letzteren geiibt, nicht aber der Kriegskampf um des Rin- 
gens willcn erlernt werden

Dass nun alle diese Uebungen des Ringens in tiefem Sand und 
uberhaupt in weichem Boden yorgenommen wurden, haben wir bereits 
bemerkt2), ebenso, dass nach Beendigung derselben fiir dic Reinigung 
durch Bader gesorgt war Mit den Gymnasien wenigstens war in 
der Regel eine vollstandige Badeinrichtung verbunden, und sic unter- 
schicden sich von den cigentlichen Badanstalten oder Thermen nur 
darin, dass den letzteren die Raume fiir die gymnastischen Uebungen 
fehltcn. In spatererZcit vcreinigte der Luxus allcrdings in den Ther
men auch fiir die beiden Zwecke dic gceignetcn Lokalitaten, jedoch 
in der Art, dass die Uebungssiile eine untergeordnete Bedeutung hat
ten. Hievon spater bei den Gymnasien. Dass aber nach dem Bade 
der Aleiptes oder Jatraleiptes abermals ein kunstgerechtes Knetcn und 
Einrciben der Glieder mit Oel besorgte, ist schon erwahnt worden; 
nur ist hier, wo wir mit unserer Erorterung der palastrischen Uebungen 
zu Ende sind, noch daran insbesondere zu erinnern, dass unmittelbar 
nach dem Ringkampfe und beim Baden, wann die Ringer, wie es in 
der S 344 angefiihrten Stelle aus Lukianos geschildert ist, am gan
zen Korper mit Staub und Sand iiberklebt und iiberzogen waren, all 
dieser Schmutz mit dem Schabeisen oder der Striegel (arkeyyl;, 
Suarpię, $ua?pa, strigilis) von der Flaut abgeschabt und entfernt wurde. 
Die Striegel war ein loffelartig ausgehohltes Instrument aus Knochen 
oder Rohr, Eisen oder Bronze, mit einem Griffe, worcin man die Hand 
steckte (clausula) und einer gebogenen Klingę, die mit einer hohlen 
Rinne (tubulatio) versehen war, durch welche Schweiss und Schmutz

’) De legg. VII, p. 814 D: on Set raurr;v (n)v Ttdlłjv) exew>)C (nję Ttoleptziję 
X«pw ŁittnjSeuew, all oóz raunge Lexa p.av&dvsiv.

*) Cf. Lukian. Anacb. § 8 ev rui tojIiu. 
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abging J). Um die Klingę schliipfrig zu machen und beim Gebrauche 
sich nicht die Haut zu verletzen, wurde sie zuvor mit einigen Tropfen 
Oel benetzt. Daher erscheint die Striegel oder Stlengis auf den vie- 
len erhaltenen bildlichen Darstellungen meist in Verbindung mit einem 
kugelformigen Oelgefasse1 2). Dass es nun gerade das Geschaft des 
niedrigeren Aleiptes (unctor) oder Badekneclits war, die Badenden 
trocken zu reiben, den Schweiss mit der Striegel abzukratzen und 
dann den Korper abermals zu salben, ebenso die Art, wie man sich 
des Schabeisens bediente, zeigt deutlich die Abbildung einer Striegel auf 
einem im vorigen Jahrhundert an der Appischen Strasse entdeckten und 
bei Ficoroni, La bolla d’oro, p. 45 beschriebenen Frescogemalde von der 
man angenommen hat, dass sie moglicherweise Juvenal im Sinne hatte 
bei Vs. 422 der VI. Satire: callidus .... digitos impressit aliptes. 
Die Striegel, da sie sich, wie gesagt, ebenso gut auf das Bad wie auf 
den Ringkampf bezieht, ist demnach auf den alten Kunstdenkmalern 
uberall ais Wahrzeichen der Palastra anzuerkennen, gleich den 
Sprungkolben (akr^peę) oder dem Oel- und Salbflaschchen 
von Leder Zrpcuffoę3). So erscheinen z. B. bei Panofka, Bilder anti- 
ken Lebens, Taf. I, No. 8 ais Palastriten Eplieben mit Halteren, Wurf- 
spiess, Striegel, dazu ein dienender Knabe mit einer Lekythos und 
einem Stock; links hangen gleichfalls an der Wand Striegel, Salb
flaschchen und Schwamm (aitonta); ebenso auf No. 9, wo ein Ephebe 
vor einem Marmorbecken (kooTijp) steht und sich wascht, hinter ihm

1) Nach Pollnx III, 154: ezakeito 5e zai STkeyflę zai $uarpa, coli. X, 62: zai arkey- 
yiSeę, zai Juarptóaę 5’aótaę av -tę eiitot, Hesych. s. v. arksyfię ’ iuatpa, ware dem An- 
schein nach zwisclien den Wortern orkeffię und Cuarpa kein Unterschied. Dagegen wa
ren nach Helladios bei Phot. Bibl. p. 533, 7: Ą Juarpa t^{ arke-fp8oę nakaiórepoo, die 
Cóarpat alter und gewohnlich von Eisen gewesen, die oTkeppSeę dagegeu von Rohr, nach 
Plutarch. Inst. Lac. 32, p, 239, A: arkspLw oó aiSrjpa^ę, akka zakapLatt eypumo. 
Schol. ad Piat. Charmid. p. 161, E: arkeypę • Juatpa to nakai 3e ij to u zakapoo 
zópi] -napa Aazuiaw, '(J arapaaaooto. arkeffiapara ta nepi^oapara. zupiiuę ó-: zaka- 
ptvat $uarpai zrk.

2) Gerhard, Auserl. Gr. Vasenh. Taf. CCLXXVII. CCLXXXI. Ygl. Persius Sat. V, 
126: I puer, et strigiles Crispini ad balnea defer! Eiue Beschreibung bei Martial. 
Epigr. XIV, 51: Pergamus has misit curvo destringere ferro. Sueton. Aug. 80. 
Seneca ep. 56; merkwiirdig ist, was Julius Capitolinus im Leben des Maximinus c. 4 
von diesem anfuhrt: sudores saepe suos excipiebat et in calices vel in vasculum mitte- 
bat, ita ut dnos vel tres sextarios sni sudoris ostenderet. Damach lasst sich 
wohl das Bediirfniss derartiger Instrnmente ermessen.

3) Dorisch auch okna, Theokrit. Id. II, 156, ampulla oder okntc, auch von Silber, 
XVIII, 45: ap-ppśa; ś? oknioo; uypó^ akenpap kaa8ópevat..

nK
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalastra).
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hiingen zwei Scliwamme und Striegel, dariiber ist eine Inschrift sicht- 
bar, welche Panofka erganzt mit 7tpd; cWZouaw d. i. zum Abwaschen. 

Ein vollstandiger Reinigungsapparat,
bestehend aus einer an Schniiren hangenden kugelfor- 
migen Oelflasche, aus Schabeisen von verschiedener 
Lange und aus einem Handspiegel, wird im Original 
im Museo Borbonico aufbewahrt, im Museo Chia- 
ramonti aber die schone, unter dem Namen ’Aito- 
$i»ó;jievoę bekannte Statuę eines sich abschabenden Ath- 
lcten, welche uns am deutlichsten den Gebrauch der 
Schabeisen zeigt1). Diese Wahrzeichen insgesammt 
bedeuten also, wie der Leser sieht, den Inbegriff eines 
beliabigen und anstandigen Lebcns, weichem es nicht 
an demjenigen gebricht, was bei den Alten fiir mehr 
galt ais ein blosser Confort, an dem taglichen Bad 
und an erheiterndem gymnastischen Spiel 2).

1) Vgl. Gubi und Koner a. a. O. Seite 243. Hcsyeh. s. v. $ u orp o Xij z u do v • 
•zaóTj zai piaaa ((fyaia Albert.) eXaiou XouTptza. Der Codex hat zaSr;. zai 0iaaa.

2) Daher die scherzhaften Beziehuugen bei Cicero de fln. IV, 12, 30: ut mihi in 
hoc Stoici iocari videantur interdum, quum ita dicant, si ad illam ritam, quae cum 
virtute degatur, ampulla aut strigilis accedat, sumpturum sapientem eam vitam 
potius, quo haec adiecta sint, nec beatiorem tamen ob eam cgussam fore

3) Cf. Theokrit. Id. 23, 56 sq.: |3aive 8’ ej a9X<oę || pjpyasrw, zai rrp.e <f>iX<ov 
eiwpaiero Xourpfiiv. Ovid. Trist. III, 12, 21 sq.: uunc, ubi perfusa est oleo labente iu- 
reutus, || defessos artus Virgine tingit aqua. Vgl. Heindorf Horat. Serm. 
II, 1, 7: ter uncti transnanto Tiberim sqq.

4) Vgl Krause a. a. O. II, Seite 932 f.

hier eine passende Gelegenheit erlangt, um auch der

a) Oelflaschchen,
b) Schabeisen.
c) Spiegel,

Wir haben
Schwimmiibungen und des Schwimmunterrichts zu geden- 
ken. Zwar wurde schon oben S. 151 gelegentlich der Erwahnung 
eines unsicheren Schwimmspiels (itatóta ev u6<zti) hervorgehoben, dass 
wir von der Schwimmiibung der Hellenen so viel wie nichts wissen; 
indessen wie zweifelhaft auch die betreffenden Angaben iiber das Ein- 
zelne lauten mogen, so steht gleichwohl test, dass es an einem eigent- 
lichen Unterricht in dieser vortrefflichen Leibesiibung nicht gefehlt 
haben kann. Dass uberhaupt das Bad bei den Griechen und Romern 
zu den taglichen Lebensbediirfnissen gehorte, wird der Leser nach den 
Einzelheiten, die wir soeben iiber das Einolen und Bestauben der 
Ringer und besonders iiber den Ringkampf im Herumwalzen auf dem 
lehmigen und sandbestreuten Boden der Palastra vorgebracht haben, 
ais sich von selbst verstehend annehmen3). Daher auch die haufige 
Darstellung von Badescenen auf antiken Bildwerken4); und schon die 
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Homerischen Helden gebrauchen nach der heissen Anstrengung im 
Schlachtgetiimmel ein kaltes Fluss- oder Seebad oder auch ein behag- 
liches warmes Bad in der Wannę1), und bis in die spatere Epoche 
lasst sich die Sitte nachweisen, dass der gastlich aufgenommene Fremd- 
ling vorerst mit einem warmen Bad erąuickt und hierauf mit Speise 
und Trank und den bei dem Mahle iiblichen Ergetzungen bedacht 
wird. Bei einer- solchen Allgemeinheit dieses Bediirfnisses begreift es 
sich, dass in derselben Weise, wie mit der Zeit immer prachtigere 
und umfangreichere Gymnasien und Palastren erbaut wurden, auch 
fiir offentliche Bader nach und nach die grossartigsten Anlagen und 
mit einem unglaublichen Luxus ausgestatteten Gebaulichkeiten einge- 
richtet wurden, wie sie uns in den prunkenden Thermen der Romer 
und den kostspieligen Balancien der spateren Griechen geschildert 
werden. Wie stark in dieser Beziehung das allgemeine Bediirfniss in 
der rbmischen Kaiserzeit, zumal in dichtbevolkerten Stadten, sich gel- 
tend machte, dariiber gibt uns eine Anzahl Briefe des jiingeren Pli- 
nius besonderen Aufschluss, die derselbe ais Statthalter von Bithynien 
an seinen kaiserlichen Freund Trajanus gerichtet hat und worin er die 
Erbauung oder Wiederherstellung gewisser Gymnasien mit ihren bffent- 
lichen Badern und kostspieligen Wasserleitungen befurwortet* 2). Die 
naturliche Folgę war denn auch, dass in der Epoche einer entschie- 
denen Vorliebe fiir derartige kolossale Bauten dic Benennungen Ther
men und Balaneien geradezu identificirt wurden mit den bescheideneren 
Namen Gymnasien und Palastren, wiewohl auch die letzteren schon 
hie und da, z. B. in der grossartigen Anlage der Neapolitanischen 
Palastra, die Bezeichnung Gymnasium verdrangt hatten3). Sogar in 
einem Gegensatze zu den mit Strenge betriebenen Leibesubungen wird 

*) daapw&o?, vgl. die Belegstellen bei Krause I, S. 624, Anm. 1. 2. 3.

2) Cf. Plin. epp. X, 34. 35. 46. 47. 48, 5. 49, 2: gymnasiis indulgent Graeculi.
So erwies sich nach Flavins Josephus de bello Judaico I, 21, 11. Herodes freigebig 
gegen mehrere Stadte: Tptitókei p.L ydp zal Aapaazip zal IlTokcpalSi yup^aaia, BufiX<p 
Se e$e5pat re zal arodę zal Maou{ zal a-fopa; B'/]pór<p zaTaazeuaaaę zal Tuptp, 2i-
3d>vl ye [ń)v zal Aapazal ftśarpa, AaoSweuai 8e toię itapaklois uSarioy eiaafo>1"<)^, ’Aa- 
zalumratę 8e (3aXaveta zal zpqvac Ttokutekeic zrl.

3) Vgl. oben S. 253 und die Stellen aus Pseudo-Xenophon de Athen. rep. S. 260, 
Anm. 3; dazu Suidas s. v. •pipsiaaia- akeiit^pia (3akaveia tJ lourpa. Lukiau. 
Nigrin § 13: zav ev fup^aaioic zal ZouTpoi; ó'/X>]pi{ zrX. und mit Bezugnahme 
auf die in der vorhergehenden Anmerk. angefuhrte Stelle aus Flavius Josephus, Rhodigin. 
L. A. XXX. 19, p. 1697: hinc emanasse arbitror, ut balnea etiam gymnasia di- 
cerentur, quod in Judaico bello monstrat Josephus etc.

26*
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das iibermassige Baden ais Zeichen eintretender Verweichlichung friih- 
zeitig genannt, z. B. von Aristophanes in den „Wolken“, Vs. 1047 f.

„Das ist es, eben das ist’s,
Was, weil es jetzt den ganzen Tag im Munde fiihrt die Jugend,
DieBadehtiuser iiberfiillt, denRingerplatz entvolkert.“ 

Auf der andern Seite jedoch gestattet uns schon das allbekannte Sprich- 
wort „Er kennt weder die Schwimmkunst noch die Buchstaben" (pjts 
vstv pujTS jpapgaTa) gerade wegen dieser Zusammenstellung des Schwim- 
mens mit dem gewóhnlichen Elementaruntcrricht den Schluss, dass 
ersteres im Volke fiir eine trefflichc Uebung galt und seine Kennt- 
niss allgemein und von Jedermann vorausgesetzt wurde, so dass der- 
jenige, der sich diese Kunst nicht ancignete, geradezu einem rohen 
und ungebildeten Idioten gleichgestellt ward1). Wenigstens stiinmt 
dieses zunachst mit Bezug auf die athenischen Verhiiltnisse iiberein 
mit den gelegentlichen Angaben2). Von den ausgebildeten kriegeri- 
schen Uebungen der Epheben an und im Wasser haben wir zwar 
erst spater zu handeln; indessen diirfen wir auch beziiglich der Kna
ben und ihrer gymnastischen Uebungen einen eigenen Unterricht im 
Schwimmen voraussetzen, zumal bei den Spartanern, und dies um so 
eher, ais im entgegengesetzten Eall auch jene beglaubigten Spiele, die 
auf einem von tiefen Wassergrliben umzirkten Platze vorgenommen 
wurden (vgl. Seite 151) sinnlos bleiben wurden. Denn hiebei kam 
doch jedenfalls die Moglichkeit in Betracht, dass einer der Spielenden 
ins Wasser stiirzte3). Jeder Knabe also, der uberhaupt im Stande 
war an den regelmiissigen Uebungen Theil zu nehmen, musste bei 
Zeiten mit der Gefahr vertraut werden, nicht erst dann, wann er ais 
Krieger mit Waften und Riistzeug einen Eluss durchschwimmen sollte. 
In dieser Beziehung war daher den Spartiaten der Eurotas, was den 
Romern derTiber; nach den staubcrfiillten Uebungen im grossen Dro-

Cf. Piat. legg. III, p. 689, E: rouę 8e Touyayrioy eyoyrac rourtoy uic aoęouc re npoa- 
prjreoy, ay xai, ró Zeyópeyoy, p -q r e ypappara p ij t e y e i y śraaramat, -zai tac dp‘/aę 
Soreoy <u{ eptppoat.

2) Vgl. Paroeiuiographi graec. cdd. Sehneulew. et Leutsch, tom. I, p. 278: pipę yety 
p^re ypappara • enl rtuy apaSuiy raura fap exnai5ó#ey ey rai; ’Athqyaię epay&ayoy. 
tom. II, p. 39: pipę yety pipę fpdppata • tj napotpta en i ruiy ta nayra apa^ay’ 
ot ydp AOłjyatot eóftuę ez natStuy zokup^ay zal ypappara eStSaazoyto. Cf. 
Festus ed. Mueller. p. 166, 2, wo aus Plautus, Aulul. IV, 1, 9 citirt wird: ąuasi pueri, 
qui nare discunt, scirpea induitur ratis. Heindorf zu Horat. Serm. I, 4, 120: na- 
bis sine cortice.

3) Was dagegen Plutarch anfiihrt, Inst. Lacon. 5: xal kourpffly xal dketppartuy 
xard to nkeloroy (Sterekouy) otneyópeyot, bezielit sieli offeubar nur auf warme und ver- 
weichliehende Bader, auf das Einsalben u. s. f.
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mos bei Sparta oder auf dem rbmischen Campus Martius erquickte 
man sich durch ein Flussbad und siiuberte sich von all den Spuren 
der sandigen Ringstiitte. Suetonius berichtet uns sogar (vit. Aug. c. 64), 
dass Augustus in eigener Person seine Enkel im Schwimmen unter- 
richtet habe. Wenn wir nun auch, wie gesagt, fiir das hier in Frage 
stehende Knabenalter aller naheren Angaben cntbehren, so fehlt es 
uns doch an denselben nicht fiir ein spateres, weshalb wir bei der 
Ausbildung der Epheben auf die padagogisch kriegerische und allgc- 
mein diatetische Bedeutung des Schwimmens zuriickkommen werden.

So begreift cs sich denn, wie diese von den Doriern ausgegan- 
genen ł), unablassig und in geregeltem Stufengange gelehrten und be- 
triebenen gymnastischen Uebungen der Palastra und des Gymnasiums, 
zumal in jencn zwei Hauptarten, worauf ihrer hohen Bedeutung halber 
und nicht aus blossem Zufall gerade dic meisten der erhaltenen Ab- 
bildungcn von Knabenpalastrik sich beziehen, namlich in der Gymna
stik des Laufens und' des Ringens, zu der beispiellosen ethisch - pada- 
gogischen und nationalen Bedeutung und Einwirkung in den meist- 
entwickelten antiken Staaten gelangen konnten und mussten, wie wir 
sie schon friiher betrachteten und in einer spateren Abtlieilung dieses 
Werkes noch einmal vorzugsweise nach der Seite der kriegerischen 
Wehrfahigkeit der gesammten Jugend zu betrachten haben werden. 
Auch ohne die bekannten Erzichungsmassregeln des einseitigen Plato- 
nischen Idealstaates glaubtc man daher bei den Hellenen die Haupt- 
sache in diesen Stiicken .von der liergebrachten Zucht und Strenge der 
Erziehung und des Untcrrichts durch die Familienmitglieder sowohl, 
ais durch die einzelnen Lehrer und Aufseher der Turnschulc und des 
auch fur die geistige Fortbildung so vortheilhaft eingerichteten Gym
nasiums erwarten zu diirfen. In diesem Sinn wird z. B. sogar der 
Gedanke, dass die Kinder eines Vaters in der Regel an Leibcsgestalt 
dem Vater gleichen, bedeutsam beschrankt durch Hinweisung auf den 
Einfluss der Palastra und der Schule, welche schon ausser
lich einen so auffallenden Unterschicd zwischen Geschwistern zuwege 
brachten 1 2).

1) Cf. Piat, de rep. p. 452, D: óre rjpyowo rujv YupLKaaiuJM itpa>TOi pśv Kpipeę, świ
ra Aaxe3aipóvtot zrX.

2) Vgl. Euripid. Elektr.
v. 522 sq. cpiXet yap, aipa raótóy ok av ig rcarpós,

za nóXX’ opoia arópLatoę ne<puxevai. Dagegen
v. 527 sq<j. świra yattł]? niBc auvotaerai nXozos,

ó pśo Ttakatarpai? av3pót eiqevout rpaęeię,
ó oś zreniapiok &ijXuę; aXX’ dpy/aooo zrX.
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Dass bei solcher Sorgfalt fiir die Uebungen in der Palastra auch 
ein sehr grosses Gewicht auf die Thatigkeit und die Eigenschaften des 
ersten Turnlehrers oder des Padotriben gelegt wurde, davon war be
reits die Rede. Der Gott der Palastra vorzugsweise, namlich Hermes, 
galt darum auch ais Patron der palastrischen Lehrer, ja er war selbst 
der beste Padotribe (Lukian. dial. dcor. 27, 2); und selbstverstandlich war 
es der Padotribe, der niichst denAufsehern iiber die Zucht in der offent
lichen Erziehung, namlich den oben S. 282 erwahnten Behorden, auf 
das geistige und lei bliche Wohl seiner Zóglinge zu achten, also nicht 
etwa, nach moderner Weise, bloss z u lehren und zu unter- 
richten, sondern zu erziehen und zu bilden hatte. Wenn 
auch nicht in dem Masse, wie man es von dem berufsmassig und 
wissenschaftlich gebildeten Gymnastes verlangte, musste der Turnlehrer 
der Palastra gleichwohl selbstandig zu entscheiden wissen, welche 
Uebung und fiir welches Alter der Knaben mehr oder weniger ge- 
eignet war, um im Sinne dieser und jener Erziehungsfrage oder auch 
in allgemein diatetischer Behandlung der jugendlichen Leiber Tag 
fiir Tag seinen Unterricht fortzufiihren und entsprechend zu modificiren. 
Die genauen und ins Einzelne gehenden Vorschriften in solchem Be- 
treff, wie sie in diatetischer Beziehung ausfuhrlich Galenos, in gym- 
nastischer besonders Philostratos aufgezeichnet haben, lassen uns dar- 
iiber nicht zweifeln. Man vergleiche nur einmal z. B. in der Schrift 
des letzteren iiber die Gymnastik das 46. Kapitel, welches also lautet: 
Einen schlimmen Fehler begehen auch diejenigen (Turnlehrer), welche 
den jungen Turner (zatSa atRij-njy) nackt sich iiben lassen, ais wie 
einen Mann, und ihm gestatten sich vorher den Magen zu fiillen (tijv 
■yaarśpa itpofiapovetv) und dann wahrend der Uebung riilpsend auf- und 
abzugehen, Missgriffe, wodurch die schlechten Erzieher ihrem Zógling 
alle jugendliche Munterkeit rauben, indem sie so zur Triigheit, Saum- 
seligkeit, Schwerfalligkeit und einer dem bliihenden Alter ganz frem- 
den Feigheit geradezu anhalten. Bewegung sollten sie machen lassen, 
wie die Ringschule, und zwar verstehe ich darunter mehrfache Fuss- 
undIlandbewegungen .... (der Text hat hier eineStórung und Verstiim- 
melung erlitten); ferner soli der Knabe mit den Handen dazu klatschen, 
da solche Uebungen eifriger betrieben werden. Nach dieser Methode 
betrieb Ilelix Phoinix (ein Olympionike) die Gymnastik, nicht nur ais 
Knabe, sondern auch im Mannesalter, und ward eines riihmlichen Na- 
mens wiirdiger ais alle diejenigen, von denen mir bekannt ist, dass sie 
mit derselben heiteren Leichtigkeit zu turnen pflegten.

Solcher Stellen konnten wir eine Menge vorfuhren; es wird je
doch das Gesagte geniigen, um dem Leser ein Bild all der mannig-
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faltigen palastrischen Uebungen und eine Vorstellung von der Reich- 
haltigkeit und Nachhaltigkeit des ganzen Betriebs der Gymnastik vom 
siebenten Lebensjahre des Knaben an cinzupragen. Was heutzutage 
die natiirliche Entwickelung jedes gesunden und muntern Jungen mit 
sich bringt, dass er friihzcitig an seinen Spielgcnossen die oben be- 
schriebenen zwoi cinfachsten Arten des Ringkampfcs erproben mag, 
namlich einen Kampf im Stehen und einen andern im Liegen oder 
viclmchr im Herumwalzen, dieses eclite und natiirliche, damals nicht 
durch ganz verkehrte Begriffc von Artigkeit und Schicklichkeit im 
Kinderleben verkummerte oder ganzlich geraubte Gliick der Kinder- 
jahre und der freien kostlichen Spieljahre des Knaben, genossen im 
Alterthum nicht etwa nur kraftigc aber halb verwahrloste Dorfjungen, 
sondern die gesammte griechische und romische Knabenwelt iibte dies 
Alles naturgemass, wie wir friiher in den Spielen sahen, und mittelst 
der eben geschilderten Unterweisung in der Palastra. Indem der Pa
dotribe die natiirliche Lust zu Kampfen und Kraftproben bandigte und 
regelte und im Einklang mit der korperlichen Entwickelung modificirte 
und steigerte, wechselten Spiel und Ernst, Erholung und Arbeitj leib- 
liche und geistige Thatigkeit in friihzeitiger und unablassiger Uebung, 
die schliesslich ihren Ausgangspunkt allerdings im offentlichen Agon 
hatte, d. i. in dem brennenden Wetteifer, des Vaterlandes und des 
Stammes Ehre in der grossen Nationalversammlung bei den heiligen 
Spielen zu schirmen und zu mehren, und nicht in dcm blossen ruhi- 
gen und behabigen Bewusstsein des eigenen innern Werthes; die aber 
doch wenigstens geeignet war, die schlummernde Begabung des Jiing- 
lings zu wecken und den Stolz, einem solchen Kreise von Biirgern an- 
zugehoren, auch zu Thaten zu spornen und zu Leistungen, die, 
wenngleich in weniger ais drei Jahrhunderten erbliiht, dennoch ais 
„hellenische Bildung", wie dies Perikles, nach dem Berichte bei Thu- 
kydides, mit prophetischem Auge vorausgesehen, auf immerdar werden 
angestaunt werden miissen. Mit einem Worte (heisst es gegen den 
Schluss jener beriihmtenRede des Perikles iiber Athen): ganz Athen 
ist eine Schule Griechenlands und jeder Einzelne von uns 
ist nach meiner Ansicht im Stande, sich fiir alles Mbgliche tuchtig zu 
machen und dabei mit Anmuth und Gewandtheit aufzutreten; und dass 
dies nicht nur ein Wortgeprange fiir diese Gelegenheit, sondern That- 
sache und Wirklichkeit ist, beweist die Macht unseres Staates selbst, 
die wir durch diese unsere Eigenschaften gegriindet haben.......... Von
dieser Macht haben wir grosse Denkmaler und sprechende Zeugnisse 
aufgestellt und werden dafiir v o n Mit- und Nachwelt Be w u n- 
derung einernten, ja, wir bediirfen nicht einmal der Lobgesange 
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eines Homer oder wer sonst mit Heldcngedicliten den Augenblick er- 
heitert, aber seine Dichtung sehr bald durch dic Wirklichkeit wider- 
legt sieht, haben uns vielmehr in allen Landem und Meeren mit kiih- 
nen Unternehmungen Bahn gebrochen und iiberall unvergangliche An- 
denken im Guten oder Bosen hinterlassen *).

1) Cf. Thukydid. II, 41 Init.: Xeyo> vqv naam itókw rijc 'EkkaSoc itat8euatv swat,
med: pera peya/tw Se cqpe«uv zai ou rot apaprupóv ye rrp 8uvaptv uapaa/ópevoi rotę
re vuv zai rotę eiretra paadq aópelta. Vgl. auch oben S. 217 ff.

2) Auf die noch nicht geniigend erklarte, aber bedeutende Schilderung eines Ringkampfes 
bei Heliodoros Aethiop. X, 31 sq. kommen wir bei den Epheben zu sprechen.

Durch diese Sorgfalt des Padotriben, sowie der iiberwachenden 
Behorde wurden in der Ringschule moglichst gleiclialte oder doch 
gleichkraftige Knaben zusammengestellt und uberhaupt Alles durch 
eine bestimmte rationelle Ordnung in den Uebungen festgestellt, die 
wir spater noch naher kennen lernen werden. Nach dem Loose da
gegen paarte man erst die erwachsenen Ringer und Faustkampfer bei 
den offentlichen Agonen (vgl. Krause S. 363). Doch ehe wir uns 
wieder den korperlichen Uebungen der Knaben und zunachst der 
Zusammenfassung derselben im Funfkampf oder Pentathlon zuwenden, 
mag hier noch einmal1 2) ein kleines drastisches Gesammtbild gymnastischer 
Uebungen und des Badelebens aus jenem Schriftsteller einen Platz finden, 
der allerdings, trotz der unheilbaren Schaden seines Zeitalters, wie 
kaum ein anderer ergliiht war fiir eine gleichmassige Erziehung der 
Jugend und vollendete Durchbildung des Menschen nach der geisti- 
gen und leiblichen Seite, namlich aus Lukianos Lexiphanes, wo § 5 
also erzahlt wird: Ais wir ins Gymnasium eingetreten waren, so iibte 
sich der eine im Fingerspiel (azoo/siptoiióę), der andere im Nacken- 
rdehen (-rpapjAtapoę) und im stehenden Ringkampf, dieser salbte sich 
mit Oel und renkte seine Glieder um den Gegner (eZojtCsro), jener 
stemmte seine Brust dem grossen Schwungsack (zwpuzdę) entgegen, 
dort schleudertc einer faustgrossc Bleikugeln mit Gczisch aus der 
Hand. Hierauf, nachdem wir auf einander losgeschlagen, uns durch 
List von hinten niedergeworfen (zatav<imaap.svot) und unsere Uebung 
im Gymnasium gemacht hatten, entfernten wir uns, ich und Philinos, 
nacbdem wir uns zuvor noch im warmen Bade hatten begiessen lassen; 
die andern aber tauchtcn in das kalte Bad hauptlings hinein wie Del- 
phine und schwammen auf erstaunlichc Weise unter dem Wasser urn- 
her. Dann wandte sich wiederum der eine dahin, der andere dort- 
liin und ging jeder seinen Geschaften nach. Ich band mir die Fuss-
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sohlen und licss mir dann mit der gczalinten Badestriegcl (tij o5ovtw- 
~f7 $uQTpa) den Kopf schaben und reinigen; ich war niimlich nicht 
mit der „Gartenfrisur“, sondern mit einem Schopfe frisirt, ais ob ich 
unliingst erst Kinnbart und Kopfhaar verloren gehabt hatte u. s. f.

§ 7.

Der Wetlkainpf (dyiuv) 1111(1 (I1IS Peillilthloil (itśvT0tttkov, quinquertium)

oder das Scliautiiriien der Knaben
im Allgemeinen.

Auf die grosse padagogische Bedeutung der helleniśchen Agonę 
wurde bereits in der Einleitung S. 187 ff. aufmerksam gemacht. Da 
wir nun keineswcgs mit denjenigen, welche den Wetteifer ais fórder- 
liches Mittel in der Erziehung oder im Unterricht nach Kraftcn cin- 
schranken oder geradezu bescitigen mochten, uns einverstanden crkla- 
ren konnen, so liegt uns ob, ehe wir dic im Leben der Alten 
uberhaupt, wie in der gesammten Entwickelung der griechischen und 
romischen Jugend so bedeutsame Ocftentlichkeit und die Fruclitbarkeit 
des hieraus crzeugtcn Wetteifers, zumal fiir dic Erziehung und die 
geistige Ausbildung der reiferen Jugend, nachzuweisen unternchmen, 
schon hier beim Riickblick auf die sammtlichen Uebungen der Kna- 
benpalastra in allgemeinen Umrisscn derartige Agonę oder offentliche 
Leistungen der Gymnastik zu charakterisiren.

Immerdar und allenthalben ist und bleibt der Wetteifer ein 
machtigcr Hebel fiir Erziehung und Unterricht; einer der Hauptvor- 
ziige des offentlichen oder Schulunterrichts vor allem privaten beruht 
eben, wie dies von uns schon friiher (S. 186 ff. und S. 208 ff.) her
yorgehoben wurde, gerade auf dem einfachen Zusammensein einer 
gewissen Anzahl Knaben, dereń Fleiss, Ordnungssinn und gesammte 
Entwickelung schon hiedurch allein bedeutend geweckt nnd gefbrdert 
werden. Gerne werden wir zugeben, dass die wahre Padagogik die
sen Hebel allerdings nicht immerzu und nicht allzu absichtlich anwen- 
den diirfe, wie dies in gewissen Schulen mitunter planmassig geschieht 
und gcschehen ist, und dass es nicht selten weiser gchandelt ware, lieber 
auf ein Mehr des Erfolges unter Umstanden zu yerzichten, ais alle 
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Triebfedern der Aemulation oder Nacheiferung springen zu lassen. 
Allein wenn dieses und jenes Erziehungs- und Unterrichtsmittel leicht 
missbraucht werden kann oder haufig genug auf verkehrte Weise an- 
gewendet wird,, so ist es ja nicht ebendeshalb verwertlich >). Wie 
darum der moderne Staat die Titel, Auszeicbnungen und Ehrenstellen 
nicht ganz entbehren kann, so vermag es auch die kleine Schule nicht, 
allen Ehrgeiz abzuschwiichen, weil er etwa ausarten konnte. Und so 
wurde die Sache naturgemass auch bei den Alten beurtheilt. Schon 
im Leben des Knaben weist z. B. Cicero das Element der Ehre nach, 
ais etwas Allgemeines und in der menschlichen Natur Nothwendiges; 
weshalb im Knabenleben wie in einem Spiegel die menschliche Natur 
geschaut werde. Was fiir Bestrebungen des Wetteifers, ruft cr aus, 
zeigen sich nicht da, welche Kampfc! wie sind sic ausser sich vor 
Freudc, wenn sie gesiegt haben, wie schamen sich die Besiegten, welche 
Miihseligkeiten ertragen sie nicht, um unter ihren Altersgenossen die 
ersten zu sein, welch ein Gedachtniss haben sie nicht fiir diejenigen, 
welche sich wohlverdient gemacht haben! Auch in gereifteren Jahren, 
fahrt er weiter, muss Furcht vor Schande, d. i. vor dem Schlechten 
uberhaupt, und Streben nach Rubm vorwaltend sein, denn jeder muss 
erbittert sein gegen eine liederliche und schamlose Jugend (Cic, de 
fin. V, 22, 61 sq.). Cicero betrachtet somit das Streben nach 
Ru hm ais die wcsentliche Triebfeder zum Guten und halt es fiir 
hochst wichtig, dass der Staat durch Vorschriften und Einrichtungen 
dafiir sorge, dass die Unterthanen nicht sowohl durch Furcht vor 
Strafe vom Bosen abgeschreckt wurden, ais viehnehr durch Scham 
(verecundia, cf. de rep. V, 4.). Auch Seneka ist der Ansicht, dass Geist 
und Wetteifer nicht eingeschrankt und durch sklavische Behandlung 
geschwacht werden diirfen. Weil aber der jugendliche Geist durch 
Lob sich hebe und gute Hoffnung von sich fassen lerne, aber gerade 
dadurch auch Uebermuth erzeugt werde, so miisse derselbe auf einer 
mittleren Bahn so gelenkt werden, dass man bald den Zaum

1) Wie in andern Stiicken, so iibertreibt M. de Pauw auch hierin seine einseitige 
Polemik gegen den Hellenismus; z. B. erklart er tom. I, p. 150. Or il est dans la 
naturę de 1’emulation de ne connoitre ni bornes ni milieu. II falloit ou vaincre 
ou etre vaincu: un grand effort amenoit un autre effort plus grand eneore: on s’ener- 
\oit pour la dćfaite et on s’enervoit par la victoire etc. Freilich, sobald 
einmal irgendwo gar zu viele „Kiinstler" da sind und die Concurrenz immer zunimmt. 
dann fehlt es in keinem Zeitalter an den entsprechenden Erscheinungen. Aber daraus 
folgt noch lange nicht, dass wir an gewisse ausserordentliclie Leistungen antiken Wett
eifers auch schon den Massstab moderner Eitelkeit und armseliger Redanie anlcgen 
diirfen.
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bald den Sporn anwende, ohne dass er etwas Niedriges oder Sklavi- 
scbes erdulde (Seneca dc ira II, 20. sq.). Der jugendlicheWett- 
eifer soli mit Vorsicht geleitet werden und nur unter Yertrauten ge- 
stattet sein, damit nicht das Strcben Andern zu schaden geniihrt 
werde. Nach dem Siege und einer guten That mogę der Knabe sich 
gliicklich fiihlen; nicht aber soli er sich briisten, was leicht in Ueber- 
muth ausarte (ibid. II, 34. III, 5.). Und der ertahrene Quintilian 
verlangt fiir die Erziehung, dass das Kind gebeten und gelobt werde, 
dass es sich immer freue, etwas gewusst zu haben; wenn es bisweilen 
nichts lernen will, so soli man seine Eifersucht erwecken durch den 
Unterricht eines andern (vgl. auch oben S. 208 ff.). Auch soli es 
,hie und da durch einen Wettkampf geweckt werden, durch die Ein- 
bildung, ofter gesiegt zu haben, und durch Belohnungcn, wie sie die
sem Alter angemessen sind u. dgl. (Quintil. Inst. or. I, 1, 15 sqq.). 
Wenn auch der Ehrgeiz an sich ein La ster sei, so sei dcrselbe doch 
sehr haufig dic Quelle von Tugenden. Er wisse aus eigencr Erfah- 
rung, wie trefflich die Methode seiner Lehrer gewesen sei, die Kna
ben in mehrere Klassen zu theilen und sie dann nach der Ordnung 
ihrer Fahigkeiten einen Yortrag halten zu lassen, wobei iiber die gros- 
sere oder geringere Befahigung der Einzelnen formlich Gericlit gehal- 
ten worden sei. Der Wettkampf um die Palmę sei ungemein heftig 
gewesen, aber gar der Erste einer Klassc zu sein, das habe man bei 
weitem fiir das Schonste gehalten. Alle dreissig Tage sei der 
Kampf erneuert worden, damit der Siegcr nicht schlaff werde 
und der Besiegte durch seinen Schmerz getrieben werde, die Schmach 
zu tilgen. Ihm scheine dies mehr angeregt zu haben, ais 
die Ermahnungen der Lehrer, die Beaufsichtigung der Pada
gogen und die Wiinsche der Eltern. Diese Nacheiferung sei in den 
Jahren zarter Jugend um so angenehmer, je leichter sie sei, denn 
man erhebe sich da nicht in die hochsten Ilegioncn, sondern halte sich 
am liebsten an das Nachste, wic Weinstocke sich erst an dic niedrig- 
sten Baumaste anschmiegen und sich dann zum Gipfel emporranken 
(ibid. I, 2.).

Das Cer tir en galt mitliin im Alterthume durchgehends ais ein 
anregendes und forderliches Mittel in Erziehung und Unterricht, und 
es wurde darum schon bei Kindern und Knaben in wetteifernden Spie- 
len angewendet. Weiterhin aber beruhte ganz gewiss auch fiir die 
reiferen Knaben die Hauptlust beim Lernen und bei den gymnastischen 
Uebungen auf dem Wetteifer, auf dem Triebe sich auszuzeichnen, die
ses nachzuahmen und jenes noch besser zu machen. Bedenkt man 
hiezu ferner, wie bei den Hellenen im Grunde das gesammte n a t i o- 
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nalc Lebcn in seiner ganzen fruchtbaren Eigcnart, wie die epische 
Kunst, wie Musik und Lyrik und wie endlich in der vollendetsten 
Kunstgattung, dem Drama und seinen durch biirgerlichen Wetteifer 
mit solchem Prunk ausgestatteten Festchoren, alle Geisteskriifte der 
Hellenen mit allen bliihenden Kiinsten sich vereinigten zu einem 
einzigen grossen festlichen Wettkampfe zu Ehren des Dionysos, 
dann begreift sich die unermessliche geistige und religiose Bedcutung 
der griechischen Agonistik und des edelsten Wetteifers, der auf die
sem Gebiete, in geschichtlicher Zeit an Gbtterfestc geknupft und mit 
den Gottern ais den eigentlichen Zuschauern verbunden, dic Lcibes- 
iibungen mit merkwiirdiger Vorliebc und Virtuositat betrieb, der mit- 
telst alter Satzungen und einfacher Gebrauche und durch eine innigc 
Vcrbindung mit dem Cultus die ganze Nation bei den grossen heili- 
gen Spielcn ihrer Macht und Grosse sich bewusst werden liess, der 
jeden Einzelnen spornte und gegen die Tragheit des Fleisches schutzte, 
den wilden Trieb des Ehrgcizes ordnete und von der Selbstsucht mog- 
lichst klarte durch die vcredelnde Zucht des Gesetzes und der Rcli- 
gion *)•  Auch die Gotter selbst liebten Spiel und Scherz2), daher wa
ren dic helleniśchen Spicie zugleich Feste der Gotter. Spielc konnten 
selbst Staaten beglueken, wenn einer ihrer Burger darin den Sieg er- 
rungen hatte; sie waren das gemeinsame Band, welches dic gesammte 
Nation umschlang, sie waren aber auch das Fcld, auf dem der Ein- 
zelne seine Kraft und edle Menschenbildung bekundctc. Dic Spielc 
waren daher wirklich eine crnsthaftc Angclcgenheit fiir alle 
Hellenen, nicht eine Sache modischen Wechscls oder tiindelnder Laune 
und fluclitigen Zeitvertrcibs. Sie waren ein Hebel der Cultur auf 
lange Zeiten hinaus, nachdem sie unter anderm zum Ausgangspunkte 
fiir dic Zcitrechnung uberhaupt geworden, und der chrende Oclzwcig 
oder Fichtenkranz war bis zur Epoche des Vcrfalls und des allgemei- 
nen Haschens nach vcrmeintlich reellerem Gewinne der hochste Preis 
und die schonste Belohnung im Sinne der ganzen Nation3).

*) Vgl. auch E. Curtius, Gotting. Festreden S. 1—22: Der Wettkampf, und von 
demselben : Olympia, ein Vortrag im wissensch. Verein zu Beri. 1852, Einleitung.

2) Cf. Piat. Cratyl. p. 406, B: <piXoTtatYpovec yap xai oi Seoi, und oben S. 235 
ff.: eYafóyioi oi {koi. L. Prellcr, Griecłi. Mythologie I, S. 262.

3) Vgl. E. Curtius, a. a. O. Vergil. Aen. V, 110: viridesque coronae || et palmae, 
pretium victoribus; v. 309: tres praemia primi || accipient flavaque caput nec- 
tentur olivo. Horat. Carrn. I, 1, 5; IV, 2, 17.

Sind nun auch die Wettkampfe an den Fcstspielen des griechi
schen Cultus, zu denen sich Einzelne berufsmiissig ausbildeten, nicht 



387

zu verwechseln mit den einfachen jugendlichen Leibesubungen, welche 
wir im Vorausgegangenen betrachtet haben, so erkennt man doch un- 
schwer den beiderseitigen Zusammenhang und Einfluss, und wic dic 
Athletik selbst, nachdem sie durch ihre schulgerechte Behandlung in 
den Palastren aus den gewohnlichen Uebungen sich entwickelt hatte, 
sobald sie einmal Selbstzweck geworden war, ausarten musste, wahrend 
die reine, ais Mittel zur allgemeinen Ausbildung des Men- 
s cli en betrachtete Gymnastik ihren padagogischen Wertli behielt. 
Bei der eigentlichen Agonistik ist ebendaruin auch nicht an die Riick- 
sicht auf den Krieg und die Vertheidigung des Vaterlandes zu den- 
ken; denn die Alten bemerken ausdriicklich, dass nur wenige Ilicro- 
niken oder Sieger in den heiligen Festspielen unter der grossen An- 
zahl Athleten, welche ihre Meisterscliaft in einer Kampfart ais Gewerbe 
behandelten und zu allen Jahreszeitcn die grosseren Gotterfeste und 
Kampfspiele besuchten, sich auch im Kriege ausgezeichnet hiitten. Fiir 
die alte Athletik gilt daher die in den modernen Turnschriften wie- 
derholt und eindringlich hervorgchobene militarische Bedeutung 
dieser Uebungen nichts, und lasst sich dieselbe, vom allgemeinen Er- 
ziehungsstandpunkt abgesehen, schon daraus ais blosscs Handwerk er- 
kennen. Wenn man aber auch ihre Anwendbarkcit auf den Krieg 
gelten lassen wollte, „wie konnte diese Riicksicht jene Be- 
geisterung entziindet haben, in der man wahnte, die hochste 
Stufe irdischen Gliicks sei von dem Sieger errungen, und seine Sorge 
miisse sein, nicht schwindelnd auf dieser Ilohe die Miissigung zu ver- 
gessen? Aus einer anderen und reineren Quelle muss diese Begeiste- 
rung geflossen sein. Das kraftvolle, u neigennii tzige, gott- 
begiinstigte Spiel war ihnen ein frohes Abbild von dem 
Leben grosser Menschen, welche die lange Bahn schwerer Pflichten 
durchkampfen, um sich an dem hochgesteckten Ziel des crquickenden 
Anhauchs kiinftiger Unsterblichkeit zu erfreuen®

War nun auch der Gedanke an die Wahrhaftigkeit der Jugend 
und an die Vaterlandsvertheidigung von der hellenischen Gymnastik 
nicht etwa ausgeschlossen, wie man nach der obigen Auffassung mei- 
nen konnte* 2), so ist hier allerdings von neuem liervorzuhebcn, dass 
ausser diesen praktischen und allgemeinen Griinden, die der modernen 
Anschauung besonders entsprechen, bei den Hellenen vor Allem in 
sokhen Dingen der ganz eigenthiimliche Schbnheitssinn des 

*) Fr. Jacobs, Verm. Schr. III, S. 25.
2) Wir werden auf diesen Punkt spater bei der Epliebenausbildung ausfiihrlicłi zu- 

riickkommen.
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Vo 1k e s waltete, ein iiberall wirkcndes Bestreben durch vollkomme- 
nen Einklang zwischen geistiger und korperlicher Ausbildung die 
manneswiirdige Bildung selbst zu gewinnen und an sich darzu- 
stellen. Daher dieser frbhliche unermiidliche Fleiss in den Leibes
ubungen , gegeniiber den „im Schatten verkommenden Barbaren- 
korpern“, wie Solon bei Lukianos sich ausdriickt (Agi. oben die Stel- 
len S. 335 f.). Und dennoch, bei all diesem Eifer, immer wieder 
das richtige Mass 1 Auch die einseitige und handwerksmassige Athletik 
in ihrer Entartung zu blossen Kraftproductionen fallt gar bald einer 
griindlichen Verachtung anheim, weil sie jenem Begrifte der echten 
itatóeta nicht mehr entspricht. Daher aber auch der wiederholte Rath 
an Erzieher und Padotriben, nicht ubermassig turnen zu lassen und 
nicht etwa das korperlichc Wachstbum zu hemmen, wie z. B. von 
Seite des rerstandigen Galenos (vgl. oben S. 196, Anm. 4; S. 314, 
Anm. Und fur solch massigcn und harmonischen Betrieb sorgte 
angelcgentlieh die Weisheit der friiheren Gesetzgeber, welche mit 
gliicklicher Benutzung der im Volke vorhandenen Gepflogenheiten auf 
nationaler Basis die Volksbildung allgemein nnd nicht mit angstlicher 
Fursorge bis ins Einzelne regelten und uberwachten. Musste damit nicht 
nothwendig ein langsameres Altcrn der Menschen zusammenhangen, 
mit diesem taglichen Betriebe frohlicher, Leib und Geist erfrischender 
Uebungen? Mit Recht bestimmte darum das Alterthum die Jugend- 
zcit bis zum vierzigsten, das wehrfahige Alter kraftiger Mannlichkeit 
aber bis zum sechzigsten Jahre; denn „diese Millionen, in dereń An- 
gesicht unscrer Aerzte wohl sagen konnen, dass es uberhaupt keinen 
gesunden Menschen gebe. . . . diese Quclle zahllosen sinnlichen und 
sittlichen Elends war dem gymnastisch gebildeten Hellenenthume der 
der alten guten Zeit, einem Staate wie Sparta, unbekannt und alle 
arztlicbe Kunde bescbrankte sich lange auf aussere Verletzungen und 
auf diatetische Vorschriften und lag in den Handen der Turnlehrer. 
Ist ja auch die Gymnastik der einzigwahre naturgemasse und zugleich 
der beste Arzt des menschlichen Organismus“ (O. II. Jager, a. a. 
O. Seite 104.).

Wenn uns nun schon friiher der Begriff des nationalen Spiels 
und eines wahren echten Volksfestes (vgl. S. 14 f. 189.) ganz von 
selbst zu einer hohen Werthschatzung der hellenischen Agonistik und 
des Wetteifers im edlen Wortsinn fiilirte, so gelangen wir, nach der 
Schilderung der vorzuglichsten Leibesubungen der Knaben insbeson- 
dere, schliesslich zu einem entsprecbenden Akte der Zusammen- 
fassung dieser Uebungen, wie er, analog dem Schauturnen der Er- 
wachsenen, mit der Zeit auch fiir Knaben veranstaltet wurde. Natur- 
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lich meinen wir hier nicht jene bereits in der Einleitung S. 188 er- 
wahnten Knabenagone, die ais Seitenstiick zu der ungebiihrlichen 
Ausartung d er wandernden A t hie tik bei den vier grossen 
nationalen Spielen spaterhin ebenfalls in Aufnalime kamen, sondern es 
ist uns zu thun um das trefflichc und wirksame padagogische Moment 
im Pentathlon oder Fiinf kampfe, d. i. in der Zusammenfassung 
der bisher erorterten gymnastischen Uebungen der Knaben zu einem 
Ganzen. Das Pentathlon bestand namlicli aus dem Sprung, Lauf, 
Diskoswurf, Speerwurf und Ringkampf1), und bildete also, wio man 
sieht, den Kern aller antiken Gymnastik. Es ward aber auch zur 
Lieblingsleistung der helleniśchen Jugend bei den grossen Nationalfesten, 
bei denen es durch drei besondere Festvorstande oder Hellanoniken 
ausgezeichnet wurde; ja es war in Sparta, dem Staate des reinen 
europaischen oder dorischen Hellenenthums, in Folgę uralter heiliger 
Gesetze die allein zugclassene und einzig gepflegte Gymnastik (vgl. 
Jager a. a. O. S. 107). Das erste Mai wurden fiir Knaben Kampf- 
preise im Pentathlon in der 38. Olympiade ausgesetzt; indessen scheint 
das Pentathlon der Knaben zu Olympia nur einmal aufgefiihrt worden 
zu sein. Fiir den Wettkampf der jiingeren (itatósę ysarrepot) wird zu- 
dem der Fiinfkampf uberhaupt nicht erwlihnt, so dass man hieraus 
abnehmen kann, es habe in der Regel diese Uebung fiir die kleineren 
Knaben ais zu anstrengend gegolten* 2). Wir haben aus demselben Grunde 
friiher (S. 325) das Werfen des Diskos bei den Uebungen der Klci- 
neren wenigstens auf eine leichtere 3) Wurfscheibe beschrankt. Dadurch 
erhalten wir fiir unser Schauturnen des betreffenden Knabenalters das 
hinlanglich beglaubigtc (vgl. Krause a. a. O.) Pentathlon der Knaben 
zwar nicht nach seinem vollen Umfang, sondern mit Abzug der schwie- 
rigsten und anstrengendsten Uebungen. Allein auch abgesehen von 
jenen Nachrichten und Abbildungen auf Kunstdenkmalern, die sich 
unzweifelhaft auf das jiingere Knabenalter beziehen und nicht auf an- 
gelicnde Epheben, ergibt sich schon aus der Sache selbst und aus 
ihrem systematischen Lehrbetrieb die Voraussetzung, dass es auch bei 
den Jiingeren gelegentlicli zu einem allgemeinen Wettkampfe oder zu 
einem zusammengesetzten Schauturnen gekommen sein miisse. Denn 
es galt das Pentathlon, wie gesagt, ais die schbnste und auch nach 
des Aristoteles Urtheil allseitigste und vollkommenste aller Leibes- 

’) Uebcr die Benennung und Reihenfolge dieser Uebungen im Pentathlon vgl. be- 
souders Philipp de pentathlo p. 27 sqq. 87 sqq. 113, und Kayser in seiner Recensiou 
des A'łVłuse’schen Werkes a. a. O. Seite 175. Wir kommen liierauf spater zuriick.

2) Cf. Philipp de pentathlo p. 113; Krause, Gymnast. und Agon. I, S. 287.
3) Eustath. ad. Odyss. VIII, p. 1591, 23 sqq. nennt eine holzerne, $óXivoj.
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ubungen. Die schonsten Menschen, bemerkt Aristoteles anderswo, 
sinil die Pentathlen, weil sie zur Kraft und zur Schnelligkcit zugleich 
befahigt sind1). In ihm vereinigtcn sich, wie sein Name sagt, die 
einzeln verhaltnissmassig leichteren Uebungen: Springen, Laufen, Dis- 
koswerfen und Schleudern des Wurfspiesscs, zu einer grossen, in ihrer 
Zusammensetzung erschwertcn Leistung, die bei den Hellenen bald ais 
beliebtester und geachtctster Festagon sich ausbildete und stets ais der 
am meisten geiibte Kreis von Uebungen fortbestand. Mit der Achtung 
und PHege, welche der Ilellene gerade dem Pentathlon ais der allsei- 
tigsten Uebung angedeihen liess, sprach er zugleich offenbar eine Miss- 
billigung aus gegen solche, „welche mit Aufopferung der harmonischen 
wahren gymnastischen Korperbildung unedlen sklavisclien handwerks- 
massigen Zweckes wegen sich dem einseitigen unfreien Bestreben der 
Athleten ergeben hatten; er wahrtc liiemit unbewusst die wir kii che 
ideale Bedeutung der Gymnastik ais harmonischer zweckfreier 
Kunstschbpfung des sinnlichen Menschen" (Jager a. a. O. S. 108).

1) Aristot. Rhet. I, 5: Jtó oi itevra8Xot xalkiaroi, ori itpóę |3tav xal irpó{ rayot apa 
ite<puxaaiv.

2) Ueber das Pentathlon bemerkt in dieser Hfnsicht Pindar Isthm. I. 26: oó fdp 
rp TOM-a&W,, aW.’ e <p ’ e x do x <p śpypari x e i r o rekoc.

Dem heroischen Zeitalter waren indessen zusammengesetzte Kampf- 
arten, wie das Pentathlon und das Pankration, noch unbekannt, und 
im Homerischen Epos zeichnen sich die auftretenden Agonisten mei- 
stens nur in einer Art des Wettkampfes aus. Nur Odysseus ver- 
einigt in sich die Eigenschaften eines riistigen Wettlaufers, gewandten 
Ringers und Diskoswerfcrs und geiibten Bogenschutzens, und wiirde 
demnach, wenn der Fiinfkampf damals schon eingefuhrt gewesen ware, 
ais stattlicher Pentathlos erschienen sein (Krause, Gesch. d. Erz. S. 60). 
Darnach ist leicht zu ermessen, was von den Angaben spaterer Dich
ter und Mythographen zu halten sei, die auch der friiheren Epoche 
solche complicirte Wettkampfe zuschreiben, wie Apollodor II, 4, 4 
und Andere1 2). Dass iibrigens auch in der historischen Zeit immerhin 
auf das Laufen und Ringen der meistc Fleiss verwendet und das 
Ilauptgewicht gelegt wurde, dies bezeugen uns dic Naclirichten von 
Preisen, dic fiir den blossen Sieg im Wettlauf und Ringkampf crthcilt 
wurden, desgleichen Angaben wie die folgende aus dem Pseudo -Pla- 
tonischen Gespraclie Die Nebenbuhler (p. 136): Mich diinkt, du meinst 
es etwa so wrie in den Kampfspielen die Fiinfkampfer (ot 7tśvTa&Xot) 
sich verhalten zu denLaufern oderRingern (zpó; rouę Spopśaę 7] tou?
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Ttakaioraę). Denn sie werden von diesen iibertroffen in der eignen 
Uebung eines Jeden und stehen ihnen nach ais die zweiten, unter den 
andern Kampfern aber sind sie die ersten und besiegen sie. Zu so 
etwas, meinst du yielleicht, maclie auch das Philosophiren diejenigen, 
welche sich mit dieser Beschaftigung einlassen, dass sie hinter den 
ersten zwar in dem Verstandniss einer jeden Kunst zuriickbleiben, die 
Andern aber, indem sie den zweiten Preis erlangen, iibertreffen etc.

Bedenkcn wir also das von den alten Jugendbildnern und Erzieh- 
ungsschriftstellern eifrig befiirwortetc und ganz naturgemass aus der 
Praxis der Padotriben und Gymnasten sich ergebende stufenweise 
Fortschreiten von den leichteren zu den schwereren 
Korperiibungen, wie solchcs schon aus dem Bisherigen geschlos- 
sen werden darf, so spricht allerdings gar vieles fur die Annahme, 
dass mit Ausnahme derjenigen Knaben, die speciell fiir die Agonistik 
und fiir die Athletik ausgebildet wurden, die grosse Mehrzahl der 
Schiller der Palastra nur in denjenigen Uebungen unterrichtet wurde, 
bei denen entschieden ein padagogisches Element in Betracht kam, 
namlich in den einfachen und leichteren Uebungen ’)■ Die bereits er- 
wahnte Nachricht demnach, dass ein Pentathlon der Knaben nur ein- 
mal, in der 38. Olympiade, zu Olympia zur Auffiihrung gebracht und 
sogleicli wieder fiir alle Zeiten abgeschafft worden sei* 2), ist keines
wegs anzuzweifeln. Man mochte sofort eingesehen haben, dass zur 
Durchfuhrung des Fiinfkampfes eine grossere Ausdauer erforderlich 
war, ais sie die Knaben gewohnlich haben3). Wenn aber gleichwohl 
Philostratos den Dauerlauf und das Pentathlon zu den leichteren 
Uebungen rechnet4), so bezieht sich seine Bemerkung wohl auf die 
Anforderungen, welche hieriiber an dieErwachsenen gestellt wurden; 
in einzelnen Leistungen konnten sich allerdings auch Knaben hervor- 
thun, wie denn z. B. ein Milesier Polymestor im Wettlaufe der Kna
ben siegte, nachdem ein solcher zum erstenmal in der 46. Olympiade 
veranstaltet worden war, nach Philostratos Kap. 13. Damit stimmt 
es auch, wenn derselbe Schriftsteller a. a. O., bei seiner Beriicksich- 

!) Vgl. Krause Gesch. d. Erz. S. 100.
2) Pausan. V, 9, 1 : itmalllóv te yap ital3u>v iitl 07801]; ólupittaSoę xal rptaxo- 

atfję arefrł), zal eit aówu róv zótivov EótellSa Aaze3aip.oviou la|3óvroę ouzert apeard 
Hkeiotc rj v itevrd8Xouc etaepyeaOai ttatSaę. Dieselbe Notiz bietet uns jetzt 

auch Philostrat. de gymn. c. 13 init.
8) Krause, bei Pauly S. 1012 s. fln.
4) De gymn. c. 11 med.: ta p.ev ouv tory zoj<p<uv f'jpvd£erai ó Solt^oSpópoę zal ó 

itma&koę • yaXeixóv tuiv rotoutu>v ou$£v.
Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpaliistra). 26
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tigung der Gesundheitsgymnastik (vgl. Kap. 14) und der berufsmassi- 
gen Athletik, im Allgemeinen auch einen Faustkampf der Knaben er- 
wahnt und sogar seine Verwunderung dariiber aussert, dass man erst 
mit der 145. Olympiade ein Pankration der Knaben aufgezeichnet 
habe. Freilich werden auch hier kraftige Knaben und angehende 
Jiinglinge gemeint sein; wie denn z. B. der jungę Herakles von Har- 
palykos, dem Solme des Hermes, im Faustkampfe unterrichtet wurde, 
nach Theokritos XXIV, 13. So siegte Phaidimos aus Alexandria Troas 
um Olymp. 145 im Pankration der Knaben!). Im Pentathlon dei’ 
Knaben dagegen, welches in der 38. Olympiade abgehalten wurde, 
wird der Spartiate Eutelidas ais Sieger genannt (Pausanias V, 9, 1); 
ein anderer Sieger im Knabenpentathlon wird auf einer inschrift ge
nannt iBockh. C. J. no. 1418). Einer aus dem Geschlechte der Eu- 
xeniden, der zu Nemea im Pentathlon der Knaben gesiegt hatte, 
Sogenes, Sohn des Thearion, ist von Pindar besungen worden2). 
Die Benennung itai; itevTa&Xoę, d. i. der im Fiinfkampfe geiibte oder 
siegreiche Knabe, findet sich ebenfalls haufig in den Aufzahlungen 
und Bemerkungen des Pausanias3), die sich bekanntlich an seine Be- 
scłireibungen von ihm gesehener Kunstdenkmaler und Siegerstatuen ge- 
wohnlich anschliessen. Fiir das Pankration der Knaben vergleiche man 
u. a. die Darstellung eines solchen Kampfes bei Th. Panofka (Bilder 
antik. Leb. Taf. I, no. 4), worin der Padotribe mit einem Oelzweig 
erscheint und zur Rechten durch eine bartige Herme die Palastra an- 
gedeutet wird (vgl. oben S. 262); auftallend bleibt an dieser Zeich- 
nung nach einer Glaspaste jedoch die grosse Ungleichheit der Knaben. 
Ebenda no. 7 erkennt man den beginnendeh Ringkampf zweier Kna
ben; ebenso bei Gerhard Etrusk, und Kampan. Vasenbilder Taf. XXX, 
B, no. 22, bei Krause Taf. X, Fig. 29; XI, 32.

Dass diejenigen, welche sich um den Preis aus dem Pentathlon 
bewarben, vor dem Beginn des Wettkampfes in gewisse Klassen ge- 
theilt wurden, ist allerdings von vornherein wahrscheinlich und ergibt 
sich zudem auch aus den verschiedenen Bestimmungen iiber die Ord- 
nung und Reihenfolge der einzelnen Kampfarten, welche uns in den 
Nachrichten iiber die vier grossen heiligen Spiele der Griechen und

<) Krause S. 770; weitere Heispiele bietet Krause S. 710. 712. 721. 724. 737. 
745. 772. 774. 782. 800. Vgl. besonders die Notizen bei Krause S. 501, Anm. 17.

2) Cf. Pind. Nem. VII, 70, dazu Schol. und Dissen Ezplic. p. 416. 433 sqq.
s) Vgl. I, 35, 3; auch irait irevtahX^aa« VI, 2, 5. Cf. Festus s. v. quinquertium — 

quinquertiones.
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vorzugsweise iiber die olympischen erhalten sind ’), und die sich u. a. 
auch auf eine Auscheidung der Preisbewerber nach den Altersstufen 
beziehen. Was jedoch die Wettkampfe der Knaben betrifft, um die 
es hier uns allein zu thun ist, so geht aus allen den unsichern und 
verworrenen Angaben der Alten wenigstens soviel hervor, dass in 
einer friiheren Periode zwei Klassen wettkampfender Knaben und 
Jiinglinge, in einer spateren dagegen in der Regel dereń drei unter- 
schieden wurden. Einmal namlich findet sich in alteren so gut wie 
in spateren Notizen kurzweg die Eintheilung in Knaben und Bartlose 
(rcaiSsę zat ayśysiot) oder auch in jiingere und altere Knaben (rcatSsę 
vsaxtepot zat Ttpsa^ÓTepot), dann aber auf einer grossen Anzahl von 
agonistischen und Ephebeninschriften die dreifache Unterscheidung in 
Jiinglinge oder Knaben (itatSeę) einer ersten, zweiten und dritten 
Ordnung (zaStę) oder einer ersten, zweiten und dritten Altersklasse 
(ijAtzća), und diese letztere Eintheilung scheint wenigstens fiir Athen 
eine bleibende gewesen zu sein2). Freilich bleibt es fiir uns immer- 
hin zweifelhaft, ob die erste dieser drei Klassen oder Altersstufen auch 
wirklich auf die jiingsten Knaben und nicht auf angehende Epheben 
zu deuten ist. Denn wenn wir auch bei derartigen Wettkampfen aller 
Knaben und Jiinglinge die Mbglichkeit nicht ableugnen wollen, dass 
auch einmal ein jiingerer Knabe den Sieg iiber alle Klasse davon- 
tragen konnte, sei es im Wettlauf oder sogar in einem Pentathlon, 
und dass es darum, was Kayser a. a. O. Seite 166 gegen die Beden- 
ken Krause's Seite 268, Anm. geltend macht, eben dem Belieben 
der Einzelnen iiberlassen sein musste, ob sie diese Probe bestehen 
wollten, so ist es doch auf der andern Seite ebenso unwahrschein- 
lich ais unerweislich, dass ein so ungleicher Wettkampf aller drei 
Klassen durcheinander stattgefunden hatte. Mag dies auch vielleicht 
beim allgemeinen Wettlauf und bei den gewohnlichen Uebungen der 
Palastra bisweilen vorgekommen sein, fiir die offentlichen Spiele we
nigstens steht fest, dass solche und andere Ungleichheiten in den 
V orbedingungen zum Agon durch das officielle Kampfgericht gewis- 
senhaft constatirt und beseitigt werden mussten, wie denn z. B. in 
Olympia zu den Knabenagonen einem unverhaltnissmassig starken 
oder im Alter vorgeriickten Knaben (icatę) die Zulassung versagt 
wurde (Krause a. a. O.). Das Einzelne hieriiber hangt jedoch, wie

') Vgl. Krause Olympia S. 80 ff.
*) Cf. Pausan. VI. 6. 1. 14, 1; Philipp de pent. p. 111; Bockh C. Inscr. I, 

p. 365.
26*
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schon friiher bemerkt wurde, so innig mit der Darstellung des wohl- 
organisirten Unterrichts und der Ausbildung der Epheben zusammen, 
dass wir erst spater darauf eingehen konnen und daher mit diesen 
allgemeinen Andeutungen iiber die Bliithe des palastrischen und ago- 
nistischen Wetteifers, den offentlichen Wettkampf, unsere Schilderung 
der Knabenturnschule im Alterthum beschliessen.



Beilage zu Seite 307.

Ueber den Springgraben (to axappa).

Krause bemerkt iiber das ozappa in seinem Werke I, S. 393 
ganz allgemein: ró aza'ppa, Ta eazappeva habe die Grenze geheissen, 
wo der Niedersprung stattfand, weil hier ein kleiner Graben oder 
Erdaufwurf gebildet wurde. Wann aber dieses Aufwerfen oder 
Graben vor sich ging, d. i. ob ais Vorbereitung ein fur allemal oder 
ob bei jeder einzelnen Uebung, dariiber schweigt er; weiterhin S. 394 
folgert er noch „mit Gewissheit, dass eine bestimmte Entfernung oder 
ein bestimmtes Mass vor dem Sprunge keineswegs festgcstellt wurde, 
sondern dass der Ort, wo der erste Agonist niedergesprungen war, 
zum Massstab fiir die folgenden Agonisten diente. Hatte derFolgende 
den Ersteren iibertroffen, so wurde eine ncue Furche gemacht.“ Eben
so bereits Philipp De pentathlo sive quinquertio p. 38. Die anschau- 
lichste Belehrung soli uns, nach Krause, die Stelle bei Pindar. Nem. 
V, 19 gewahren: pazpa pot 3iq auTÓbev a opali’ uitoazairtot Tt;- e/o) 
Yovawv &katppóv oppav, wozu der Schol. (34, S. 463 BóckK) bemerkt: 
t; Se peracpopa ano tojv nevTaOXwv, otę ozappaTa azaitTOYTai, 
otav aXX<j>vtar ezeiv<i»v pap zaxa tov ay<uva nr,3covT<ov unoazameTai 
póDpo;, śzaoTOu to aopa 6etxvuę. Dieser Erklarung des Scholiasten 
stellte Dissen Expl. ad Pind. Nem. V, p. 397 die folgende gegcniiber: 
Fuit in stadio sulcus per transversum ductus, Ta eazappeva, to ozappa, 
versus quem dirigerent saltum certantes, quemque assequi 
quam fieri posset proxime conarentur. Qui quum quinquaginta 
vulgo pedes abesset ab eo, unde prosiliebatur loco, tamen transsiluit 
eum Phayllus Crotoniata sqq. Hinc ortum proverbium ónep Ta eazap- 
pśva 7t7)óav, seu óitep Ta eazappeva akkea&ai. Krause aber verwirft 
diese letztere Erklarung ais eine ganz unzulassige, weil der Scholiast 
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die seinige doch nicht „aus der Luft" habe greifen konnen; vielmehr 
habe hier dasselbe Verhiiltniss stattgefunden wie beim Diskoswurfe, 
wo nicht ein Ziel oder eine bestimmte Entfernung, sondern die mog- 
lichste Weite den Sieg entschied, und wo nach jedem Wurfe da, wo 
der Diskos niedergefallen, ein Zeichen gemacht wurde.

In der Ilauptsache scheint Krause das Richtige gedacht zu haben, 
wenngleich eine Ausfiihrung oder Erklarung iiber die einzelnen zwei- 
felhaften Punkte bei ihm unterblieben ist. Indessen wirft ihm sein 
Recensent, L. Kayser a. a. O. Seite 171 vor, er habe nicht einmal be
merkt, dass seine Ansicht von obiger Stelle dem Pindar einen Solo- 
kismos leihe, da der Dichter, wenn Krause Recht hatte, offenbar oko- 
azautoi av schreiben musste, was alsdann den Sinn gS.be: man konnte 
mir grosse Sprunge hinterher durch Graben bezeichnen; wahrend 
Pindar vielmehr auffordere, „ihm ein weites Ziel zu setzen, das er 
doch erreiclien werde." Wo nicht, entstehe ein hochst matter Ge- 
danke: man grabę mir die grossen Sprunge nach, die ich machen 
werde. „Abgesehen davon“, meint Kayser, „wozu sollte es dienen, 
immer wieder neue Graben zu ziehen, da ein Stab hin- 
reichte, die Sprunge eines jeden der gegenwartigen Kampfer zu be
zeichnen. “ Er selber erklart hierauf die Sache in der folgenden 
Weise: „Das azappa war ein bestimmtes Ziel; wie weit man sich ihm 
genahert, bezeichneten or^pata. Dieses Resultat geben nun die Worte 
des Philostratos [De arte gymn. 55, od fdp SoYZwpouo1. (sc. oi vopot) 
óiapstpew to K>;87)pa, r;v prj apriio; e/rj tou tpooę. Volckmar's xA.us- 
gabe, Aurich 186'2, iibersetzt die Stelle: non enim sinunt (leges) sal- 
tus fieri mensuram, nisi athletae gradus sit perfecte conformatus. 
Kayser fiigt in seiner Ausgabe zur Erklarung hinzu: ńisi firmiter in- 
sistat talis post saltum, ac firjpa eius ś5palov zai S’ja7jpov deducatur ad 
terram.j, dass die Gesetze nicht erlauben, den Sprung abzumessen, ehe 
der Schritt und die Ilaltung der Fiisse in Ordnung ist." Wir kon- 
nen uns jedoch hieraus schwerlich eine klare Vorstellung vom ozappa 
bilden. Ebenso allgemein aussert sich Petersen in der Abhandlung 
iiber das griech. Gymnasium S. 21: es bedurfte zu den Sprungiibun- 
gen nur kleiner Erhohungen (^atrjp) und Graben (ozappa), um An- 
fang und Ziel zu bezeichnen, breiterer Graben und grbsserer Erdwalle, 
iiber die man sprang, welche alle leicht mit dem Spaten gegraben 
wurden. Dazu bemerkt er weiterhin S. 52: oza'ppa kommt in spa
teren Schriftstellern und Inschriften ais ein wesentlicher Theil des 
Gymnasiums vor; die allmalige Veranderung seiner Bedeutung sei je
doch nicht mit Sicherheit nachzuweisen. „Urspriinglich war es ein 
Graben, bezeichnete aber spater die durch Yertiefungen und Graben 
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unterschiedenen und abgegrenzten Theile des offenen Hofes, sowohl 
diejenigen, welche fiir Uebungen, ais dicjenigcn, welche zum Spazie- 
ren bestimmt waren/4' Lctzteres zeigc .Caelius Aurelianus (Tard.) II, 
1: conficieuda sunt ligna, quae transgredi pedibus nitantur aegrotantes, 
tunc etiam perfectis in terra lacunis deambulationem imperabimus, und 
weiterhin: ordinatpraeterea idem Asclepiades in arenae spatio deam
bulationem, quod appellant s c a m m a.

Auch durch die Erorterungen K. Fr. Hermann's in den Gotting. 
Gel. Anz. 1844, No. 8 iiber ein Memoire von Roulez (die gymnasti
schen Uebungen auf einer Schaale von Vulci, in den Nouv. Mómoir. 
de 1’Acad. de Bruxelles, XVI, 1843), ais dereń Resultat S. 69 hin- 
gestcllt wird, dass azappa und eazappśva nicht scharf geschieden wiir- 
den, hat die Sache nicht an Liclit und Deutlichkeit gewonnen. Weit 
besser ist sie dagegen schon von Philipp in der zu wenig beachteten 
Abhandlung De pentathlo sive quinquertio, Berol. 1827, beleuchtet 
worden. Philipp stellt vor Allem in Abrede, dass ta eaxappśva genau 
dasselbe gewesen sei wie tó aza'ppa. Und wenn auch bei den Uebun
gen im Gymnasium, um Kraft und Behendigkeit zu steigern, nach 
einem bestimmten Ziel gesprungen worden sein mag, so lasse sich doch 
fiir den offentlichen Wettkampf nach seiner ganzen Beschaffenheit kein 
solches Ziel des Sprunges festsetzen. Auch sei nicht abzusehen , wie 
sich die von Dissen a. a. O. angcnommenc Sprungwcite von funfzig 
Fuss beweisen lasse. Denn Suidas s. v. fJaTTjp, Eustath. ad Odyss. 
I, 155, Phavor. s. v. t3aT'(p, Hesych. s. v. ^arr^p unterscheiden aller- 
dings insofern, ais sie unter paTTjp den Ort des Absprunges verstehen 
ais Anfang des azappa (Hesych. s. v. tó axpov to u azappato; 
twv itsvtai>Xu)V, acp’ ou aXXovTat to 7tpO)TOV, Phavor. und Suidas s. v. 
a’p/(v 'rcsvTaf>Xa>v azapparoę, was Schneider im Worterbuch
ungenau mit fhjko'; und {3aX£li; zusammenstellt ais „die Schwelle, auf 
die man tritt, und die Schranken, aus welchen man beim Wettrennen 
auslauft“.), wahrend Pollux ausdriicklich Ta łazappśva ais Ziel oder 
Grenze des Sprunges, opo;, bezeichnet (III, 151: to peTpov too 
TOjSTjpaToę xavwv, o' ós o po? Ta eazappśva, cf. Scliol. ad Pind. 
Nem. V. 37). Was miisste man denn annehmen, fragt Philipp gegen- 
iiber der angeblichen Identitat von azappa und eazappeva, wenn kei- 
ner der Wettspringenden das Ziel erreichte? Oder wenn, was leicht 
vorkommcn konnte, die Mehrzahl oder alle mit einander im Sprunge 
bis zu dieser Grenze gelangten? Ware dann etwa ein neues Ziel und 
hierauf abermals ein weiteres u. s. f. gesteckt worden ? Die Ansicht 
Disseiis iiber das azappa wird auch durch die Notiz des Scholiasten 
iiber Phayllos (vgl. S. 300) zu Lukian. Somn. sive Gall. 6: opov e/o>v 
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(sc. o ovetpoc) uffc TtTijosw; tov urcvov Jitgp rd eozappśva ySy nrjdą, 
nicht unterstiitzt; denn wenn allen Wettspringern das Ziel auf fiinf- 
zig Fuss Weite gesteckt war, in wiefern lagę da noch etwas so Un- 
erhortes in der Leistung des Phayllos? Demgemass bictet Philipp a. 
a. O. Seite 40 die nachstehende Veranschaulichung der Sache;

b e e

A D

c f f
A deutet den Ort des Absprunges an, Paoijp, bei welchem in der 
Linie be, am Rande des mit D bezeichneten ozappa (daher Ilesych. 
s. v. (JaTłjpa*  to azpov too azappaToę), die Springer sich aufstellten; 
c f geht auf die Linie, in welcher Griibchen ({3ollpot) die Leistungen 
mehrerer Springer fixirten, so dass e f ais Grenzlinie ganz besonders 
nnter der Bezeichnung ta sazappśva zu verstehen ist. Ilinter dersel- 
ben ward, nach den angefuhrten Worten des Scholiasten zu Pindar, 
nach Bediirfniss eine zweite oder dritte Linie oder ein kleiner Graben 
gczogen, und der Zwischenraum hiess ebenfalls ozappa (namlich das Aus- 
gegrabene, Aufgeworfene); wer dasselbe im Weitsprunge nicht crreichte 
oder nicht zu iiberspringen vermochte, galt ais Besiegter.

Wir haben zu dieser Darstellung indessen die Bemerkung hinzu- 
zufugen, dass Philipp, nach unserer Ansicht mit Unrecht, auch auf 
die Linie b c den Ausdruck od eozappeva anwendet. Denn der Sprung- 
graben vorzugsweise, to oza'ppa, musste jedenfalls ein bleibender sein 
in der Linie b c, wahrend die anderen, od aza^paoa oder oa sazap- 
pśva wieder ausgeebnet werden konnten. Nur so gibt es einen ver- 
niinftigen Sinn, wenn das Wort ozappa geradezu den Augenblick des 
Kampfes und der Gefalir bezeichnen soli, wie bei Polybios XL, 5, 5: 
ouds yap eitt tou azdppaoo; wv, to ótj kepp2*0'', e3óvaTO Zi^at ztJi. nam 
nec ad ipsum, ut aiunt, sulcum stans abstinere poterat etc. (ed. Firm. 
Did. Paris. 1852.), weil es ais Gesammtausdruck fiir den ganzen 
Uebungsplatz in der Palastra, resp. Kampfplatz diente, ebenso wie 
das lateinische arena. Vgl. Arrian. dissert. Epictet. IV, 8, 26: etę to- 
oouto ozappa rcpoezakeiTO 7tdvra o'vTtvaoov, er forderte Jedermann zu 
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solchem Wettstreit heraus; wo schon das Verbum xpozaXsta&at, her- 
ausfordern, ais unvertraglich erscheint mit der matten Lesart axe{xp.a, 
welche von Einigen gebilligt worden ist. Selbstverstandlich hatte da
her dieser Springgraben auch seine Bedcutung mit Bezug auf krieger- 
ische Voriibungen, weshalb es in der auf S. 336 mitgetheilten Stelle 
aus Lukian’s Anacharsis § 27 heisst: aXXa zat orcepaXXsa&at za- 
<ppov, et 5śoi, 7j et zt aXXo spitó5tov zzX. Dazu stimmt auch die 
Erklarung bei Ilesychios s. v. aza'ppaza • aytoye;, azaSta. Vgl. Etym. 
M. 192, 3; Eustath. 1404, 56; Aelius Dionys. und uberhaupt die zu 
den Paroemiograph. graec. edd. Leutsch et Schneidew. I, p. 168, II, 
p. 224, p. 368: óiozooę tuhet urcsp za łazappśva. p. 375: uizsp za eaz. 
wifim • opotov zd uxepPadptov łtoSa zetyetę, angefiihrten Belegstellen.

Ob iibrigens bei den Bffentlichen Wettkampfen oder im Pentath
lon dieselbe genaue Vorrichtung fiir den Sprung vorhanden war, wie 
sie fiir die Palastra und das Gymnasium et weisbar ist, lasst sich aller
dings mit Philipp (De pentathlo p. 41) bezweifeln. Nach unserer An- 
sicht jedoch diirften, gleich dem Wcttlaufe, auch die Leistungen im 
Sprunge jedenfalls auf einem eigens dazu bestimmten und mit Sand 
bestreuten Platze abgenommen worden sein, wenn auch nicht jedesmal 
mit der gleichen Unistandlichkeit ein eigentliches azappa vorbereitet 
sein mochte. Immerhin aber mag der King, innerhalb dessen der 
Wettkampf vor sich gehen sollte, mit einem Stab oder einer Hacke 
( axaXt'ę, sarculum) im Sand abgegrcnzt worden sein. Wenigstens wis- 
sen wir, dass bei den Romern fiir solche Zwecke an einem breiten 
Ende des Circus ein Kreis gezogen ward, aus welchem kciner der 
Ringkampfer heraustreten durfte. Auf Basreliefs namlicli mit Darstel
lungen circensischer Spielc bemerkt man eine Hacke, die ais Sand- 
schaufel gelten kann (vgl. die Abbildung bei Anthony Kich Illustr. 
Worterb. s. v. sareulum) und einen Korb mit Sand (haphe, mehr hier- 
iiber oben beim Ringkampf S. 343). In diesem Sinn erkennt auch 
Krause S. 394 in der aufVascn vorkommenden Figur mit einer Hacke 
ein charakteristisches Merkmal des Sprunges im Fiinfkampf oder Pent
athlon. Wenn er jedoch bei derselben Gclegenheit gegen Welcher 
(Zeitschr. f. d.Alt. I, 254) einwendet, diese Hacke sei „keineswegs auf das 
rutrum des Fcstus ais Wcrkzeug einer athlctisch en Uebung zu beziehen“, 
so widerspricht er damit in einem Athem sich selber. Besonders an- 
schaulich ist in diesem Punktc die Darstellung von fiinf Jiinglingen 
auf einer Vase der Sammlung Konig Ludwig’s I. in der Pinakothek 
zu Miinchen, Saal IV, 803, A. Der mittelste ist im Begriff einen 
Diskos, den er mit beiden Handen halt, fortzuschleudern; neben ihm 
iibt sich ein zwciter mit dcm Springstabc, an dem in der Mitte ein 
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Band befestigt ist; der dritte Ładt in der erhobenen Rechten ein Band, 
das vermuthlich die beiden Stiibe, die er in der Linken halt, zusam- 
menhielt (so deutet es O. John in seiner Beschreibung); neben ihm 
liegt eine Hacke, oben hangt eine Feldflasche (?). Auf der anderen 
Seite halt der riertc, neben dem ebenfalls eine Hacke liegt, zwei Stabc 
in der Linken, mit ausgestreckter Rechten sieht er sich nach dem 
fiinften um, der Haltercn schwingt. — Beziiglich dieser Hacke be
merkt auch C. O. Muller in seiner Ausgabe des Festus s. v. rutrum: 
cphebus ille (namlich auf dem Capitol) rutrum tenens quinquertio 
erat, quibus ad póbpou; faciendos in arena, quae azappa dicebatur, 
rutro opus erat: hinc iste labor in exercitationcm athletarum abiit. 
Mit derselben Benennung aza'ppa von azditTStv hangt auch die aza-d^ 
zusammen, das Grabscheit, vgl. Theokrit. Idyll. IV, 10: zojys? I/<uv 
azarcdvav zta., wo ebenfalls von einem Ringer die Rede ist.

Was nun endlich den sprichwortlichen Charakter der 
Redensart uitsp Ta sazappśva KT(óav anlangt, wie er aus der vorhin 
angefiihrten Stelle bei Poły bios und aus der soeben erwahnten Samin- 
lung griechischer Sprichworter erhellt, so wird damit in erster Linie 
offenbar das Ueberschrcitcn einer bestimmten Grenze des Gewbhnlichen 
und Alltaglichen, der Massigung und Vorsicht, also auch im schlimmen 
Sinne bezeichnet, ungefahr in derselben Weise, wie in unserer Volks- 
sprache mittelst des figurlichcn Ausdrucks „iiber die Schnur hauen“; 
namlich nicht im Besicgcn und Uebertreffen Anderer, sondern „mehr 
thun ais sich gebiihrt“ wie Haase a. a. O. S. 404, 1 erliiutert hat; 
wobei uns jedoch seine Bezichung auf den Vorturner oder Vorsprin- 
ger nicht klar geworden ist. Damit stimmt auch Vitruv. V, 11, 3 extr. 
und Chrysostom. in landem Pauli or. und allgemein Liban, oratt. III. 
tom. 373, R.: zat tj psv itapoipća <p7jatv, uwsp to azappa, Oaupa- 
Couaa tou; toj nr^paTt itapto'vTa; to pśxpov, cineStelle, die aber- 
mals zu Gunsten unserer Annahme S. 306 spricht, dass azappa nicht 
allein die Linie des Absprunges bezeichne, indessen darin ungenau ist, 
dass sie statt des gewbhnlichen Plurals UTtsp xd sazappava den Singu- 
lar ais sprichwortliche Phrase anfuhrt. Noch wollen wir die beziig- 
liche Stelle bei Pollux III, 15 vollstandig anfiihren: zat obav aZZerat 
(o 7tevTa&Zo;), {3 aTijp, atp’ ou zat to' „tov paTÓjpa zśzpouzev“. to 3s 
pŚTpov tou Ttr^paTo; zavojv, o' 5= opo; Ta sazappeva, obsv eitt 
t oj v t o v o p o v ó rc s p r, 5 oj v t a> v ot KapotptaCópevot AŚyouat ir/jSa? 
uzep Ta sazappeva. Vgl. auch Paroemiogr. gr. I, p. 221: auTÓv 
zśzpouza; tov paTijpa ttj; bu pa; - otov sit’ aura a’cpt$at Ta itpay- 
para. Und Hesych. s. v. (3aXf3i;- atpSTTjpta. zat ap/r, tój; staó^ou 
zat e$o8ou- zat rt atpsat; t<uv t7trtojv. zat 7) bupa tou ćimzou. evtot
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ds zajjwtTiJpa............. ?att ós zat {3 a 0 ;i ó ę. zat Spstapa. s. v. £igXę>‘
f3afyjup, 0aT7}pt, ouStp. Im schlimmen Sinn aber, gleich dem erwahn- 
tcn volksthiimlichen Ausdruck, steht die Rcdensart bei Platon im Kra- 
tylos p. 413, A: óozco te gazpÓTpa tou TtpoarjzoYToę epwtav 
zat trzep ta łazappeya akkea&at, zu welcher Stelle auch Stallbaum in 
seiner Ausgabe bemerkt, es sei diese Metaphcr ganz besonders bei den 
Kirchenscbriftstellern beliebt geworden. Aehnlich gebraucht sie auch 
Eustath. ad Odyss. p. 302, 2. Dass die griechische Sprache eine Fiille 
von solchen bildlichen aus der Palastra und dem Leben der Agonisten 
entlehnten Ausdriieken ausgepragt hat, wurde wiederbolt hervorgeho- 
ben, und hierauf geht auch die treffliche Bemerkung Philipp'a S. 42: 
fransilire, uitsp ra sazappśya mtjódy, nihil aliud est quam athletice 
agerc, h. e. in modum hominum apouawy, qui bonos et modcstiores 
mores non induerunt et importune omnia excedunt.

Nach Zenobios proverb. VI, 23 soli ubrigens der sprichwortlichc 
Ausdruck uzep ta iazappśya dem beriihmten Weitsprung des 
Phayllos seine Entstehung verdanken, von dem bereits oben dic Rede 
war. Bezeichnend ist jedoch fur unserc Erklarung gerade auch ein 
Ausdruck des angefiihrten Parbmiographen: uzep rod; eazappśvou; zev- 
T7jzoVTa itoóa; et; to aTspedy ^i.aTO, also auf harten, festen Grund, 
wo jedenfalls kein ozappa vorher gezogen war, oder iiber den gcwohn- 
lichen mit Lehm und Sand, wic heutzutage mit Lohe, belegten Spring- 
raum hinaus. Aehnlich driickt sich iiber den Diskoswurf Statius aus, 
Theb. VI, 702: nec partem exiguam circi transversa quievit (sc. 
moles praegravida); fit sonus, et fixa signatur terra sagitta.

Beziiglich des Phayllossprungcs zu fiinfundfiinfzig Fuss findet in 
neuerer Zeit auch Lange, Die Leibesubungen S. 33, sich veranlasst, 
einem grtindlichen Kenner der Litteratur iiber die Gymnastik, Wass- 
mannsdorf, beizustimmen, der die gliiubige Hinnahme der alten Anga- 
ben von diesem Sprung seitens der Philologen mit Grund verspottet 
habe. Da die Ueberlieferung, bemerkt er, an sich auf etwas Posi- 
tivem zu beruhen scheint, starkę Uebertreibung boi den genauen 
Messungen der Spriinge durch die Kampfrichter nicht wohl m o g- 
lich war, endlich eine Emendation des iiberlieferten Epigramms (vgl. 
S. 300, Anm. 2) durchaus unzulassig erscheint, so gewinnt eine' 
Erklarung an Wahrscheinlichkeit, welche Wassmannsdorf (Neue Jahrb. 
fiir die Turnkunst, herausg. von M. Kloss, VI, 1, S. 7, Anm.) ais 
Vermuthung einiger Neugriechen (!) anfiihrt, dass der Phayllossprung 
ein „Dreisprung“ gewesen sei. Lange vergleicht nun hiemit die Ab- 
bildung nach einer Vase bei Krause Taf. IX b, Figur 25 b, die er also 
beschreibt: „Der Agonist ist in einer heftigen Schrittbewegung begrif- 
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fen. Das linkę Bein spreizt vor, wahrend der linkę Arm mit dem 
Sprungblei gebogen ist, so dass die Hand vor dem stark nach rechts 
gedrehten Leibe schwebt. Das rechte Bein stbsst zum Sprunge ab, 
wahrend der rechte Arm lieftig riickwarts geschwungen ist. DerKopf 
ist nach der rechten Schulter gewandt. Corrigirt man diese 
Stcllung dahin, was bei der nicht selir genauen Zeichnung der Vase 
gestattet ist, dass bei der betreffenden Armhaltung der rechte Fuss 
schon frei, dagegen der linkę dem Niedersprunge nahe ist, so entsteht 
eine Stellung, welche der eines Dreisprungs mit Ilantelschwung sehr 
gut entspricht, wahrend sonst mit ihr ganz und gar nichts anzufan- 
gen ist“.

Es mag sich so verhalten. Aber warum haben diese Sacliverstan- 
digen nicht in derselbcn Weise und mit demselben Nachdruck den 
grossen S. 313, bei Krause S. 387, Anm., hervorgehobenen Dauer- 
lauf in Zweifel gezogen? Klingen dariiber dic Angaben der Alten, 
wic diejenigcn iiber ihre Tageslaufer (rjjiepofympot), ebenso iiber ihre 
Tauch- und Schwimnikiinstler u. dgl. weniger marchenhaft? Oder ist 
etwa auch der bekannte unerreichte Hochsprung Herzog Christoph’s 
von Bayern nicht hinlanglich beglaubigt? Unseres Erachtens hatte 
man wohl daran gethan, zu dem Spotte iiber dic „glaubigo Hinnahme“ 
der Notizen iiber den Phayllossprung von Seiten der Philologen we- 
nigstens das Bedaucrn hinzuzufiigen, dass uns dic Physiologic des 
menschlichen Korpers bislange keinen Aufschluss dariiber gegeben 
hat, ob ein derartiger Sprung absolut unmoglich sei. — Zwar 
fehlt es uns zui- Beurtheilung eines ahnlichen hochberiihmten Weitsprun- 
ges an einem Massstab fiir seine Wahrscheinlichkcit, da die Lange 
desselben nirgends ausdriicklich angegeben wird. Wer wollte nun 
aber darum jenen Salto de Alvarado, den Alvaradosprung, auf ein 
Drittel oder doch nahezu auf die llalfte der Sprungweite reduciren, 
gleich dem Sprunge des Phayllos? Namlich Will. H. Prescott, Gesch. 
der Eroberung von Mexiko II, S. 55, erzahlt, nach mehreren iiber- 
einstimmenden Quellen, von Alvarado, dem Oberbefehlshaber eines 
spanischen Ileerhaufens bei jenem schrecklichcn Riickzuge der Spanier 
aus der Ilauptstadt in der „traurigen Nacht“ (noche triste), ais sich 
Gortez und seine Gefahrten in den See stiirzten, derselbe habe ange- 
sichts der feindlichen Canots seine lange Lanze fest auf die Triimmer 
gesetzt, die auf dem Boden des See’s umhergestreut lagen, sei mit 
aller Gewalt vorwarts gesprungen und habe so mit einem Sprunge 
iiber die weite Oeffnung (des Deiches oder Zugangs zur Stadt nam
lich) gesetzt. Azteken und Tlaskalaner starrten dies mit stummem 
Erstaunen an, und riefen, ais sie die unglaubliche That gesehen, dies 
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ist sicherlich der „Tonatiuh“ (Kind der Sonne). Der Sprung war 
aber so ungclieuer (fue tan estremado de grandę el salto) dass Viele, 
welche die noch jetzt davon benannte Stelle sahen, erklarten, dass es 
ihnen unmoglich scheine. — Wahr ist es, manche Uebertreibung liess 
man sich in solchen Dingen zu Schulden kommen; gleichwohl aber 
gestehen wir, dass wir den Junglingen einer Nation, die beinahe von 
Kindheit auf immerdar das Laufen, Springen und andere palastrische 
Uebungen pflegte, auch im Sprunge, zumal mit Springstab uud Spring- 
gewichten, entschieden mehr zutrauen zu diirfen g-lauben, ais den heu- 
tigen Preisturnern, die bei allem frischen Muthe schliesslich doch mit 
den angeborenen Sehnen und Sohlen sich behelfen miissen. Es fallt 
uns mithin nieht ein, jenen Sprung des Krotoniaten Phayllos „corri- 
giren“ zu wollen, sondern wir meinen allerdings, dass es nicht lacher- 
lich, sondern glaubhaft ist, eine Sprungweite von 50' oder 16—18 
Schritt unter den gegebenen Voraussetzungen fiir moglich zu halten, 
selbstverstiindlich in der antiken Turnschule.
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Kerkyon S. 359, Anm. 1; 374. 
zXditai 8. 129. 
zkstpóSpa S. 96 f.
xXtpaxiCstv, zXtpaxtapó; S. 367 f. 
xXtpaą S. 367.
Knabenspiele S. 1 ff.; Eintheilung 

derselben S, 23 ff. Vorbedeutung 
derselben S. 8. 54. 228.

Kbnigsspiel S. 53 ff. 
zóv8a$ S. 56, Anm. 
xoXXafiiCeiv, xoXX«^tapó<; S. 114 f. 
xovtat7)ptov S. 343. 
ztmaTpa S. 343. 
zópat S. 6. 
xoapv)T7j< S. 268. 282.

X«H S. 350.
Xaxxa S. 68.
XaxTtXeiv S. 34 f. 156 f. 
Xa$ 8. 34 f. 156 f. 
Xapwta&r)<5po|jića S. 318. 
XaTuit7j S. 47. 89.
Lauf S. 246. 309 ff. 
Laufspiele S. 40 ff.
Lehrer der Knabenturnschule S.

262 ff.

xoTuXtatat S. 110. 
Kranze S. 187. 386.
Kreisel S. 77 ff. 159. 
zpix7jXaaća S. 81 ff. 
zptzo; S. 81 ff.
xpoostv tov Pazijpa S. 308. 400. 
zpouitśCat, zpouKŚCta S. 129. 161. 
xpu<prouXt S. 45.
xuPi)aiv8a, xuP7jariv8a S. 109 ff. 

112.
zojSMa S. 112. 
xuXtea9ai 8. 363. 373, Anm. 2. 
zoXtv6s'.aba’. S. 371, Anm. 
xuXtaic S. 337. 346. 369 ff. 
xuX(aTpa S. 343. 371, Anm. 
xuXX$ ep(3aXXć S. 146. 
xuvapota S. 41. 158.
xuvóaX7) S. 56. 
xuv3aXtCetv, zuv5aXiapo<; S. 55 f. 
xuv7]TtvSa S. 136.
zupy]PdCśtv, zuprjPaaia S. 358, Anm. 
Kussspiel S. 136 f.
xwXa $uXiva S. 130. 
xwXr(<J» S. 358.
x<j)XoPaóta-t^c 8. 130. 161. 
x<DXÓ£a8pa S. 128 ff.
xiuvo; S. 77. 79 f. 159. 
zwpuxeiov S. 343.
zwpuzoc S. 96. 382.

Lehrzwang S. 213. 315. 
Xł;xi\8a S. 154.
Xijxoffoi S. 342. 375. f.
Linke Hand, Bedeutung derselben 

S. 330.
lucta volutatoria S. 369 ff. 
Xu7t'Cetv, Xuyw,uÓ; S. 353. 382. 
XouT7jp S. 375.
XouTpd S. 374 ff. 
X<opi S. 52.

27*
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Maal im Spiel S. 45. 90. 107.
Maallaufen S. 46 ff.
paaTsta S. 150.

S. 74 ff.
Mercurius in der Palastra S. 255 ff. 
peaoX«(3stv S. 365.
psao7tep<?stv, psaoitśp5rp» S. 365 f. 
peaoęepSsw, psao<pśpółjv S. 365 f. 
Messketten in der Palastra S. 306. 
psTaPifiaCew S. 363.
psTaidaapóę S. 359.

M.
pTjre vetv pijts Ypoppara S. 378. 
pŚTW7ta auvapa'aastv S. 356 f. 
micare digitis S. 145.
Midas im Spiel S. 49 f. 
govopdXov S. 125 f.
poa/i'v8a S. 155.
|iusiv S. 43.
Miinzendrehen S. 70.
gula, i? /aAzr], S. 40 ff. 
putv6a S. 42 ff. 158.
guarsta S. 149. 163.

Nasenstiibern S. 115 f.
Nationale Bedeutung der Gymna

stik bei den Alten S. 187. 270. 
333 ff. 386 ff.

0.
Oeffentlicher und Privatunterricht 

S. 209. 383 f.
ohta, okitt; S. 375, Anm. 3. 
ovoę, im Spiel, S. 50. 53 f. 89. 
opfrj irakłj S. 337. 345 ff. 
Orikadmos S. 368.
oscillatio 8. 117 ff.

itapcpcmov S. 338. 392. 
łtatSaTwyóę S. 237 f. 284 ff. 
itatdsurai S. 283 f. 
natfieta S. 194 ff.
UatSeta S. 194, Anm. 2. 
rcatSia iv ufiart S. 161. 
łtau5ovdp.oę S. 281. 285. 
itatSoTpiprję S. 262 ff. 380. 
trakatew S. 331.
łtakatapata S. 345 ff. 
łcakaiapoauvr) S. 331.
-aZataTfzr' und łtakaiaTpow) S. 332, 

Anm.

N.
vu$ łjpśpa S. 59.
vara'aaaflat S. 112. 160. 364,

Anm. 1.

da-tpaxtv8a S. 57 ff.
oupcma S. 93 f.
<u&etv, cu&tapóę S. 356 f. 358, Anm. 
(dpiat, sc. aftk-rpai, S. 350, Anm. 4. 
ojpiAAa, etę (uptkkav, S. 65 f. 158.

324.

nakaiazpa S. 247 ff. 
Ilakatatpa S. 254, Anm. 4.
Ttakuj S. 331 ff. 
nakka S. 89.
itakouzta S. 56.
Patschen = mit Ftinfen spielen 

S. 72.
Pfahlspiel S. 55. 
itapcąety S. 367, Anm.; 368. 
Kotpaftiaetę S. 352, Anm. 2. 
7tapaxaTaT<irp) S. 359. 
7tapaxpouetv S. 356. 
naparpśnsw S. 356, Anm. 1.
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itapa-tpt(3stv S. 356, Anm. 1. 
itapep[3oXat S. 352, Anm. 2. 
TtaTraZo; tov łtaTtaXov S. 55. 
nstpaodat S. 352.
Ttśna&kot S. 390 ff.
Pentathlon der Knaben S. 389 ff. 
itevraXi8a, irevT«XiftiCetv S. 7t f. 

159.
1t£ptP«dT)V S. 30. 110. 111. 
jtsptPłjvat xa'Xapov S. 28 ff. 363.

373, Anm. 2.
neptxpou'etv S. 356, Anm. 2; 367. 
itepiXaj4pavstv S. 354, Anm. 1.
KóptJuojjiaTa S. 375, Anm. 1. 
Perioden in der Erziehung S. 238 ff.

391.
7teptitłj8av S. 363. 
itsptrptPsw S. 356, Anm. 1. 
nept-tpoitat aXX^Xwv S. 363. 
Petauristen S. 121 ff.
rcetaopoy S. 120 ff.
itemta, neaasia S. 325. 
itr/ay S. 302.

*rcr,3av uitep -ta łaxappśva S. 393. 
itłjSłjpa 8. 298. 400.
<patvtv3a S. 90 f.

Phayllossprung S. 300. 401 f. 
(peuyMa, tpupyfia S. 47. 
<piXo7tat'7pove; ot ftsot S. 386, Anm. 2. 
<t>vtTa MaXtó5eę tptrta 'Potat S. 135.

162.
<ppoytv8a S. 69 f. 
q>t>XaTTOO, ais Zuruf, S. 43 f.
pila 3. 98.
ittrtAoc, TOToX(Cetv S. 32. 156. 
itXaytaCetv S. 356.
itXa-taY«ivtov S. 137 ff. 162. 
rcXaTOytCetv S. 138.
itXstotofioXtv6a S. 70. 
itXtypa S. 363.
Plumpsackspiel S. 52. 
itoatv8a S. 144. 154.
Privatunterricht und offentlicher

S. 209. 260. 383. f. 
npoyopyaaTłję S. 267. 
itpoScorta S. 316. 
itpo3TpaxłjXtCsw S. 356, Anm. 2. 
<pł)Xa<ptvSa S. 42. 46. 163. 
ivrepva S. 360.
7trepvt'Cetv S. 357, Anm. 1; 358 f. 
woYpł; S. 338.
nu$ xat na'Xłjv S. 338, Anm. 2.

quinquertio S. 392. 400.

0.

quinquertium S. 383 ff.

R.

p'a&aitoYt'Cstv S. 33. Reitspiele S. 106 ff.
Rathespiele S. 42 ff. 45. 114.145. Riemenwickeln S. 141 f.

158. Ringen S. 246. 331 ff.
pa'aaetv S. 351, Anm. 2; 356. Ringschule S. 247 ff. 
Rebenlauf S. 318. popfa S. 77. 159.
Reiftreiben S. 81 ff. rutrum S. 399 f.
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sarculum S. 399.
Schabeisen S. 374 ff.
Schaukel S. 116 ff.
Schaukelgeriist S. 120 ff. 
Schauturnen der Knaben S. 383 ff. 
Scheibenschwung S. 321 ff. 
a/łjga-ta S. 345 ff.
Scherbenspiel S. 57 ff. 
Schildkrote, ein Spiel, S. 133 f. 
Schirken S. 60 f.
Schlauchhiipfen S. 38. 
a/owotptZMa S. 52.
Schulfreundschaften S. 209 f. 
Schulgesetze S. 214 ff.
Schwimmspiel S. 151. 
Schwimmiibungen S. 376 ff. 382.
Seilklettern S. 105.
Seilziehkainpf S. 99. 101 ff. 
Semmelbeissen S. 141.
a/porta, signa, S. 306 f. 397. 
aizsXi'Ce'.v S. 368.
ozakię S. 399- 
azappa S. 306 ff. 395 ff. 
azappara S. 307. 395 ff. 
azaraŹYij S. 400.
azawśpSa S. 101 ff. 160. 365. 
azaitspóeuaai S. 102 f. 365. 
azapta S. 115 f.
axtv&ap(Cstv 8. 115 f. 161. 
azupo; S. 47. 89.
aza>Xo|3a3feiv S. 131.
Solonische Schulgesetze S. 215. ff. 
aoAoę S. 322,
Speerwurf S. 328 ff.
Stpatpstę S. 86. 
atpatptaTr'ptQv S. 87.
acpatpiartzłj S. 84 ff. 
mpatpiatpa S. 87.

Spiel, dessen Bedeutung S. 1 ff.
Eintheilung S. 23 ff. 

Spielsachen, Spielzeug S. 4 ff. 
Spielstrafen S. 59. 110. 
Springstangen S. 305. 
Sprung S. 126. 298 ff. 
Sprungspiele S. 28 ff. 126 ff. 
GTaitoiSpopoę, aradtsuc, S. 312. 317. 
a-ta3tov S. 311 ff.
aTacpukoSpopoę S. 318. 
Steckenpferd S. 28 ff.
Stehen auf den Zehen 8. 32. 
Stehkampf S. 30 f. beim Ringen

S. 347 ff.
Steinspiel, Stockeln, S. 324 f. 
Stelzen S. 128 ff.
Stierhaupt, iin Spiel, S. 148. 162. 
arXeTTtę S. 262. 374 ff. 
□Tl.sYYtapaTa S. 375, Anm. 1. 
aTpeitn'vóa S. 63 f.
atpś<psiv S. 351, Anm. 2; 363 ff 
aTpśtpou, p?j taraaai, ein Zuruf, 

S. 78.
Strickschaukel S. 116 ff. 
Striegel, strigilis, S. 374 ff. 
arpo0tXoę S. 77 ff. 159. 

•a-pófioę, arpotpdę, S. 77. 
atpoppo? S. 77 ff. 
arpoupPa S. 80 f.
succumbere S. 369 f. 
Suchspiel S. 149 f. 
atrj7Śvsia, in der Schule, S. 209 f. 
auYzuAtea&at S. 371, Anm. 
aupnkśzsa&at S. 361, Anm. 2;

362 f.
aopitkozTj S. 348 f.; 352, Anm. 2; 

370, Anm. 1.
auvapdaaćtv S. 351, Anm. 2; 357.

358, Anm.



413

auvap7ta'Ceiv S. 363. supplodere S. 360.
auvs<peXxetv S.361, Anm. 2; 362 f. auaraasi; 8. 352, Anm. 2. 
supplantare S. 358 ff. aw<ppovta-rat S. 283,

ioxappeva S. 395 ff.
„Tag oder Nacht?“, ein Spiel, S. 

59 f.
ta$e-.c S. 316. 393.
TaupMa S. 148. 162.
T7]XŚ<plX0V S. 139.

zata oat>TQV <Xa, ein Zuruf im 
. Spiel, 8. 78.

TTjpou, ein Zuruf, S. 45. - 
Thermen S. 377 f.
Thiermasken S. 42. 148.

S. 236.
TtTffłj S. 226.
tttpłj S. 76.
Topfspiel S. 49.
Tpazł)XtCeiv, Tpa/^ltapóę S. 366 f. 

382.
Tptaypo; 8. 346.

TpiakT»;p S. 346.
TptazTÓę S. 346.
TpiaSat S. 346.
TpÓ7ta S. 68 f. 158.
■pouna S. 68 
rpocpó; S. 226.
Tpo/d;, trochus, S. 81 ff.
TpopSicpijatę S. 140 f.
Tucpkóputa S. 42.
Turnen, der Knaben, S. 167 ff.
Turnlehrer der Knaben S. 262 ff.
Turnschule der Knaben S. 181 ff.

244 ff.
Turniibungen in der Palastra S.

298 ff.
Turnunterricht der Knaben S. 291;

Metbode desselben S. 278. 295 ff.
Turnspiele S. 98 ff.

U.

Umwenden, ein Spiel, S. 63. ginn desselben S. 221 ff. 237 ff.
Unterricht in der Gymnastik, Be- 291 ff. Methode S. 278 ff.

V.

Yersteckspiel S. 42 ff. Vorbedeutungd.SpielsS. 8.54.228.
volutatio, volutatoria lucta, S. 369 ff. Yorturnen S. 278.

Wahrzeichen der Palastra S. 256. 
262. 375. 399 f.

Wasserrohr, ein Kinderspiel, S. 96 f.
Weitsprung S. 303 ff.
Werfen des Diskos S. 321.
Werfen des Speers S. 327 ff.

Werfen in die Wette S. 65 ff. 
Werfen ins Griibchen S. 68.
Werth der Schule S. 20® ff. 
Wetteifer S. 186 ff. 383 ff.
Wurfspiele S. 55 ff.
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X.

Sijpal.otęew S. 341, Anm. 2.
$tęi'v3a S. 155.
St<piGJAQę S. 155.
£uXiva xu>Xa S. 130.
$okivoę 3t'axoę S. 389, Anm. 3. 
$up«Xoxae 8. 370, Anm.
xystici S. 249, Anm. 2.

$u3tqv S. 328, Anm. 1.
$uoto; S. 246. 248.
guatpa S. 374 f. 383.
Suarptę S. 262. 374 f.
SuaTpokTpcu&oy od. -at]xu#igv S. 376,

Anm. 1.

Zehenspiel, Stehen auf denZeben, 
S. 32.

Zerrspiel S. 98.
Zielspiele S. 55 ff.

Zielstein S. 107.
Cuya aCuya 8. 144.
Zweitheilung der Erziehung S.

195 ff.
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