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Yorwort ziim III. Band.

Das Wachstum dieser „Epheben“ war ein ziemlich lang- 
sames; nicht zwei, sondern fiinf Jahre hindurch musste dasselbe 
sorgsam behiitet und sorgfaltig gefbrdert werden. Doch fehlte 
es hierbei nicht an jener stillen und beseligenden Freude, die 
mit dem Zuriickrufen des aus dem Leben Verschwundenen 
ebenso verbunden zu sein pflegt, wie mit einer liebevollen Be- 
obachtung der Entfaltung wirklichen jungen Lebens.

War auch liier in erster Linie in den attischen Antiąui- 
taten umfassend zu arbeiten, so wurde doch selbstverstandlich 
auch das iibrige hellenische und hellenistische Materiał, so weit 
man dessen bei der raschen Zunahme durch die neueren Aus- 
grabungen nur immer habhaft werden kann, vielfacli zur Er- 
klarung und Yergleichung herangezogen.

Der Verfasser glaubt daher allerdings annehmen zu diirfen, 
dass dieśe seine Arbeit auch nach dem inzwischen verbffent- 
lichten Essai sur 1’ephśbie attique par Albert Dumont durch 
ihre unverkennbare Fiille von Nachweisungen, sowie durch 
manche neue Erorterung streitiger Punkte sowohl die Aufmerk- 
samkeit der eigentlichen Forscher auf diesem Gebiet, ais auch 
die Beriicksichtigung derjenigen, die sieli mit der Geschichte 
der antiken Erziehung und Bildung beschaftigen, gar wchl 
yerdienen wird.



VI

Iii diesel*  angenehmen Erwartung bestarkt ihn yollends 
die Zuversicht, dass bei diesem Theile seines Werkes, der auf 
eine ganze Reihe von Analogien des Altertums mit unsern 
lieutigen padagogischen Einrichtungen und Gepflogenheiten die 
Perspektive eroffnet, wenigstens das beigegebene reichhaltige 
Register fiir viele Leser Yeranlassung sein wird, aus demselben 
auf den yielseitigen Inhalt zu schliessen. Eine absichtliche 
„Parallelenmacherei“ jedocli, wie sie schon Herder strenge ver- 
urtheilt hat, musste hier grundsatzlich unterbleiben.

Vielleicht ist eben dieses Register aucli einraal fiir die 
Herren Rezensenten ein zureichender Grund, um einzelne Ab- 
schnitte durchzulesen, ohne sich durch solche Mangel der Aus- 
stattung des Buches, wie das Felilen der fortlaufenden Columnen- 
titel, von der naheren Besichtigung abhalten zu lassen. Wir 
haben im Register die von uns benutzten Stellen der alten 
Autoren wie der modernen Vorarbeiter sammtlich angefiihrt, um 
das Nachschlagen und Controlieren aufs beste zu unterstiitzen. 
Auch diirfte ein vorangehender Conspectus der Abschnitte die 
allgemeine Uebersicht iiber den Inhalt noch erleichtern.

Auf die wiederliolte Bemangelung an dem ganzen Werke, 
dass darin die vielen schwierigen und fremden Sprachen an- 
gehbrigen Originalausdriicke fiir den gewóhnlichen Leser ohne 
Uebersetzung grossentheils unverstandlich bleiben, brauchen wir 
wohl nicht noch einmal zuruckzukommen; wir haben uns hier- 
iiber bestimmt genug in derYorrede zum II. Band ausgesprochen.

Die Zeichnungen, resp. Illustrationen zum ganzen Werke 
werden, gemass der erneuerten Zusage unseres Yerlegers, nach 
dem Erscheinen des dritten Bandes nicht allzu lange auf sich 
warten lassen. In ihrer Begleitung folgen dann noch einige 
Nachtrage, seien es Berichtigungen iiber Einzelheiten, seien 
es umstandlicliere Nachweisungen, z. B. iiber zs3Tpoaq>ć>5&v7j und 
anderes, was im Texte selbst nur kurz erwahnt werden konnte.

W ii r z b u r g, im Oktober 1880.
Der Verfasser.
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§ 1.

Allgemeine Bedeutung der Ephebie; Altersklassen und 
Eintheilungen der Epheben.

DenAbschluss unserer Darstellung der antiken Knabenerziehung 
und zugleich die reichste Entfaltung und Vollendung der Erziehung 
uberhaupt finden wir in der Ausbildung der Epheben oder in den 
ausserst zweckmassigen Einrichtungen, welche im Leben der Alten 
bei dem Uebergange vom ersten Jiinglingsalter zu den Jahren mann- 
licher Reife ihre Wirkung ausserten und die uns in ihrer Abstufung 
gleichzeitig die volle Bliite der Jugendbildung und ihre ersten 
Friichte fiir das Gemeinwesen erkennen lassen.

Unter Epliebenbildung verstehen wir also diejenige Erweiterung 
oder Steigerung und Vertiefung des Unterrichts im Altertum, durch 
welche derselbe nach einer ganz natiirlichen Folgę einerseits an die 
friihere Unterweisung der Knaben ankniipfte, andererseits aber auch 
den rechtzeitigen Anschluss an das offentliche Leben vorbereitete 
und demgemass die gesammte schulmassige Bildung zu einem bedeut- 
ungsvollen Abschluss brachte.

Wie bei den hellenischen Stammen durchgehends. so galt auch 
im rómisclien Freistaate fur alles und jedes Lernen ais selbstverstand- 
licho Richtsclinur die Wahrheit des Satzes Non scliolae, sed vitae 
discimus (Bd. II, S. 53), dessen Umsetzung in sein Gegentheil, und 
zwar zum Schaden des richtigen Verhaltnisses zwischen Wissen und 
Handeln, in der spateren Periode von einsichtsvollen Mannern oft 
genug beklagt wird. In den besseren Zeiten der nationalen Ent- 
wickelung ist von jener einseitigen theoretischen Haltung des Unter
richts, wonach dieser nicht ais vorlaufige Grundlegung fiir den 
Weiterbau und Ausbau von Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 1 
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ais eine Kunstiibung fiir sich gelten soli, keineswegs die Rede. Man 
wahlte vielmehr, so lange man noch nicht unsere heutige sorgliche 
Vorbereitung auf ein besonderes Berufsleben kannte, zur Vermittlung 
mit dem praktischen Leben gerade diejenigen Stoffe fiir den Unter- 
richt aus, welche die dauerhaftesten Vorstellungen und die beste 
Kraftiibung fiir Geist und Kbrper gewahren konnten. Ebendeshalb 
sollten damals die Gegenstande des Unterrichts auch nicht vereinzelt 
aufgenommen oder eingeiibt werden, und am allerwenigsten einem 
Zwecke des Augenblicks unterworfen sein, sondern im wirklichen 
Leben ihren Wert behaupten fur und fiir.

Bei solcher Auffassung des hóheren Unterrichts fiihrte der 
„Beruf“ nicmals weit ab von der auf den Yorstufen des Lebens 
empfangenen Bildung. Ebenso wenig wurde jemals der Unterricht 
aus ausserlichen Griinden plbtzlich abgebrochen; auch nicht etwa 
von einem spater sich geltend machenden Standpunkte aus gering- 
schatzig beurtheilt, wie es in unsern Tagen so haufig geschieht, wo 
man selbst auf die Gefalir hin, das ganze Produkt der Anstrengung 
wahrend der Jugendzeit cntschwinden zu sehen, gleichwohl mitten 
im Lusus von Unterrichtsgegenstanden entweder mit gar keiner 
bleibenden Kenntniss, oder, was noch schlimmer ist, mit Scheinkennt- 
nissen abscliliesst.

Die mannliche Jugend ward eben im klassischen Altertum auf 
einer Altersstufe, wo sich unsere Jiinglinge noch lange fiir ihren Beruf 
Yorzubcrciten haben, unter mannigfachen gymnastisch-ritterlichen 
Uebungen und Probedienstleistungen fiir das Vaterland in das offent- 
liche Leben wirklich eingefiihrt, um bei Zeiten in selbstandiger Be- 
thatigung die eigene tiichtige Art zu bewahren und bis zur Treff- 
lichkeit weiter zubilden. Wie planmassig und bewusst diegesammte 
hbhere Bildung der Jiinglinge, mit Riicksicht auf ihre Verwertung 
in der Praxis, geregelt und geraume Zeit hindurch fortgesetzt wurde, 
das zeigen ausser den zahlreichen im ersten und zweiten Bandę 
dieses Werkes mitgetheiltenBelegstellen ^besonders deutlich die Worte, 
welche Lukianos imAnacharsis Kap. 22 f. den Athener Solon sprechen 
lasst: „Wir stimmen die Gemiiter unserer Jiinglinge zur Harmonie 
des Ganzen, indem wir sie mit den gemeinsamen Gesetzen griindlich 
bekannt machen, welche mit grossenBuchstaben geschrieben offentlich 
fiir Jeden zum Lesen aufgestellt sind und Jeden anweisen, was er 
zu thun und zu lassen liabe. Wir bringen sie in den Umgang mit

1) Vrgl. iiberhaupt das Ideał der Ephebenbildung in der Rede des Perikles 
bei Thukydides II, 39.
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edlen Mannern (d^adwy ayfipcoy auyoucćaię), von denen sie passend 
reden (kśysiy za 8śoy-a) und rechtschaffen handeln (irpa-trsty za 
Sizata), des Unwiirdigen nicht begehren , sondern nach dem Guten 
streben und roher Gewalt sich enthalten lernen. Diese Manner 
heissen bei uns Weltweise. Auch fiihren wir sie in das Schauspiel- 
haus (9śazpoy) undbilden sie gemeinsam durch Komodien und Tragódien, 
damit sie die Tugenden vergangener Menschen und der Leute Schlech- 
tigkeit betrachtend, von diesen sich abwenden. Ohne Zweifel hast 
du (spricht Solon weiterhin zu Anacharsis) auch Flotende gesehen, 
und wieder andere, die im Kreise herumstanden und sangen (aoyśóoyza; 
sv zo'zXw auysazcozaę). Auch dieses Singen und Flótenspiel ist nicht 
ohne Zweck. Denn durch dieses und ahnliches regen wir ihre Ge- 
miiter wohlthatig an (Ttapa&TjYopsyot za? und veredeln sie.“ Und
im 30. Kapitel lieisst es: „Diese Ubungen sind es, die wir mit 
unsern Junglingen in der Hoffnung vornehmen, an ihnen Wacht er 
unserer Stadt zu bekommen und von ihnen beschiitzt im Genusse 
der Freiheit zu leben. Durch sie siegen wir, wenn Feinde nahen, 
und sind furchtbar unseren Nachbarn, so dass sienichts wagen gegen 
uns und die meisten von ihnen uns Tribut entrichten. Aber auch 
fur das Leben des Friedens werden sie uns so viel trefflicher ge- 
bildet; sie setzen ihre Ehre nicht in das Gemeine, kein Miissiggang 
verleitet sie zu ubermiitigem Mutwillen, sondern jene Wettkampfe 
beschaftigen sie rastlos. Und das gemeinsame Gut, wovon ich sprach, 
das hochste Gliick des Staats (tj ctzpa zoZćoj; su8aip,ovta) ist, wenn 
fiir Krieg und Frieden die Jugend aufs beste herangebildet nur 
immer nach dem Edelsten strebt.“

Wiederholt haben wir nachgewiesen, wie eifrig dieses erhabene 
und zugleich praktische Ziel aller Erziehung jederzeit bei Griechen 
wie bei Romera angestrebt wurde; bei jenen auf den idealen Grund- 
lagen einer musisch-literarischen Bildung (aocpia, sapientia) und eines 
nationalen Schónheitssinnes, mit hochgehender Begeisterung fiir die 
Anerkennung der Zeitgenossen und den Ruhm bei der Nachwelt; 
bei den Romera dagegen vermittelst einer ernsten und nuchternen 
Auffassung des Lebens, wonach mit dem ihnen eigenen praktischen 
Blick und Schick (prudentia) die sogenannte Schulbildung vielfach 
durch den nachhaltigen Einfluss der Familie ersetzt wurde (vergl. 
besond. Bd. II, S. 52. 59. 67. 77, A. 1 iiber Zenity gegeniiber von 
rcpazzsty). In den Lehrgegenstanden fiir Knaben und Jiinglinge bildete 
sich wie von selbst eine gewisse Stufenmassigkeit heraus, indem sie 
sich allmahlig an der Hand der Erfahrung und Methode so gruppier- 
ten, dass die Schwierigkeit der Auffassung und Einiibung auch den 

1*  
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sich fortentwickelnden Kraften der Zoglinge entsprach. Auf eine 
solche natiirliche Succession des Unterrichts weisen schon die von 
uns Bd. I, S. 393 ganz allgemein bezeichneten Klassen oder Ab- 
theilungen der Knaben hin. Innerhalb der alteren Culturperiode je- 
doch treffen wir gewohnlich zuerst auf eine Zweitheilung der 
Zoglinge. Der gymnische Agon der alteren Zeit war nach Lebens- 
altern geordnet; die jiingeren traten zuerst auf und wurden nach 
Beendigung ihrer Leistungen von der nachsten Stufe abgelost, wie 
die Inschriften lehren, welche sich ohne Zweifel der wirklichen Folgę 
der Spiele anschliessen. So war denn die einfachste und allge- 
meinste Eintheilung fiir gymnastische und agonistische Zwecke, in 
Knaben (zalósc) und Mann er (av3psę), die alteste und ais ganz 
allgemein menschliche noch in historischer Zeit zuweilcn gebrauchteJ). 
Noch in Pindar’s Zeit werden fiir festliche Wettkampfe (apdweę) ein- 
fach zwei Abtheilungen, Knaben und Manner, unterschieden (vergl. 
Bd. I, S. 393; Zell Ferienschriften III, 56) und iiberhaupt ist diese 
Unterscheidung in den alteren Angaben iiber Festchóre die gewbhn- 
liche. Zu Athen bestand am Feste der Thargelien der Agon jedes- 
mal in dem Wettstreit von Mannern und Knaben, die in Cbóren ge
ordnet um den Altar herum tanzten und sangen und Dreifiisse zum 
Preis erhielten; die Epheben ais dritte Altersklasse werden hierbei 
niclit erwahnt, so dass man fiir die Thargelien die alte Zweitheilung 
in iwitSe; und avóps; beibehalten zu haben scheint. Ais Zweitheilung 
im weitesten Sinn erscheint auch der Wettstreit stattlicher Manner 
(soav3p:«) und wohlgeriisteter Jiinglinge (euoidia) in der grossen 
Theseeninschrift* 2).

’) C. J. Gr. p. 355, B; Dion Chrysost. or. XXIX, ed. Dind. I, p. 329 
r.pc-dcpco; zat itovetrs, ot plv v e cu - e p o t aórotę duoZeZety^ai

ezewou ^atpcw, o! 31 itpes^urepot t<uv epf<ov dziewę zrX. So stellt auch Homer 
vlot und yeptmsę einander gegeniiber II. IX, 258 'ApzsuOT i[plv łjSl fipone;.

2) Philistor II, p. 134, vergl. dartiber A. Mommsen Ileortol. S. 168.

Spaterhin, nachdem sich einmal ein stufenmassiges Fortschreiten 
von den leichteren gymnastischen Uebungen zu den schwierigen ais 
zweckmassig und notwendig herausgestellt hatte, finden wir auch die 
Unterscheidung zwischen Knaben und Jiinglingen; beide haben ihre 
gesonderten Uebungsplatze, die Knaben bilden auch besondere Chore, 
welche von einem eigenen, mit Riicksicht auf sein Alter gesetzlich 
bestimmten Knabenchor-Lehrer eingeiibt werden. Ebenso feiern die 
Knaben ihre besonderen Feste (Hermaen I, 256; Museen II, 252), 
veranstalten ihre eigenen Wettkampfe, und dergleichen mehr. Jetzt 
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gewohnte man sich bald daran, in den gymnischen Wettkampfen 
drei Altersstufen bestimmt zu unterscheiden, die der Knaben (italda;), 
der Bartlosen (afśvstoi) und der Manner (azSpsę). Indessen findet 
sich diese Dreitheilung in Knaben, Jiinglinge und Manner un- 
gleich haufiger in Inschriften ais ihrer bei den Schriftstellern gedacht 
wird. Fiir Athen ist gelegentlich bezeugt, wie schon Drakon und 
Solon das Alter der miinnlichen Jugend in bestimmter Hinsicht ab- 
getheilt hatten, und zwar in drei Stufen: die der Knaben (rcdtóeę), 
der reiferen Knaben Qustpaxta) und der Uebrigen (t<uv Umn t'aixuov). 
Hiernach wurden friihzeitig gerade in einem Idauptelement der Jugend- 
bildung, der Gymnastik, Qualitat und Quantitat der Leibesiibungen 
bestimmt und die hiefiir geforderte Anstrengung in ein richtiges Ver- 
haltniss gebracht zu der natiirlichen Abstufung nach dem Alter 
(Bd. I, 391; Aischines geg. Tim. § 7). Nach den Altersstufen fz/iziai) 
wurden in der spateren Periode, zumal im Interesse des intellek- 
tuellen Unterrichts, noch weitere Unterscheidungen iiblich 1J. Indessen 
sind es gerade diese verschiedenen Benennungen fiir jiingere und 
reifere Knaben oder Jiinglinge, welche in den Forschungen iiber die 
Ephebie yielerlei Irrungen und Verwechslungen herbeigefiihrt haben. 
Es wurden namlich die Ausdriicke zur Bestimmung des Alterg keines
wegs immer in derselben Bedeutung von den verschiedenen Autoren 
gebraucht, sondern bald in engerem Sinne, bald in weiterem. Ins- 
besondere gilt dies von der allgemeinsten Benennung fiir Knabe 
rcat;* 2), wenn z. B. bei Theokritos Eidyll. XXIII, vs. 1 und vs. 60 
derselbe Jiingling Icpafto; genannt wird, der vs. 19 und vs. 61 ais 

bezeiclinet ist; oder wenn Lukianos einen Zwanzigjahrigen eben- 

J) Vergl. Bd. II, S. 99 iiber eine Stelle aus Stob. Serm. p. 535, bei Multach 
Fr. Pliil. Gr. T. II, p. 341, No. 50; ferner Bd. II, 240, A. 5 iiber die siebenjahrigen 
Perioden des Ilippokrates, die zehn Altersstufen nach Solon bei Censorinus de d. 
nat. c. 14, 8.

2) Nach Aristophanes von Byzanz, bei M. E. Miller Melanges de litter. 
grecąue, Paris 1868, p. 428, ware zu unterscheiden: itat8ioz- to rpsyópszoz óitó 

■riję ritOgę (manuscr. rgtdgc, Mili. rijSij;). itatSapioz- to repiiraTOuz zai -i]8>] Xe;su>; 
dzrdapIJazópszoz. ■uatSiozoc* ó śz rg śyopśzg iy.iz.ia. itatf ó Sta -<uz epcuzltoiz palh)- 
pa™z Szzapezoę iśzau r^z oś śyopez>;z raungę ńXŁxiav ot pśz ztaZkaza, ot 8ś (SouneSa, 
oi 8ś azdmSa (Miller (3ouitai3a, azTiuaiSa), oi 8ś peXz.ecpi)(?oz zaXouaiz, oi oś 
pera raura (Miller rgz 8ś pera raira e <p i; (3 o z). Vergl. auch Heliodor. Aith.
IV, 21 TtaiSeę zai dpcpc(3óXuic e<p •»] (3o i. Klemens Alex. ed. Stahel I, p. 214 itat- 
8aptov ou pozoz to dppez, aXXa zai to SijXu zrX. AuchPollus II, 9 zahlt auf itatSioz, 
itaiSaptoz, itaiSiazoc, ita'ę, zópoę, igdłoę, ouitui ~pósg{3oc, iJ8>] itpóaij^oę, zai dzrinatę zrX. 
dann peipazioz, eipij^oc, zśoę, ztaziazoc zrX.
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falls Ttai; nennt1). Die Mehrzahl dieser Namen wird haufig von den 
spateren Schriftstellern ohne Riicksicht auf die urspriiiigliche Be- 
deutung angewendet. Bei Strabon XIV, 2, p. 650 werden zusammen- 
gestellt veot z«i ¥<p$ot, im Corp. J. Gr. no. 3085 oi ltpł){3ot zat ot 
vśot, ebenso no. 3086, dagegen no. 2214 itatds;, stp^ot, vśot. Bei 
Suidas I, p. 1547 (Gaisf.) ^cpij^oę, kAc, tfso;, ev auriy tij azpig. So- 
gar von einem Zweiundvierzigjahrigen wurde mitunter noch gesagt 
veoę <ov Irt, z. B. von Themistokles bei Plutarchos Them. c. 3; bei 
Xenophon Ages. I, 6 ApptZao; lit vśoę stu/s ruję paotketaę, also 
jeder, der noch nicht pep«>v war, konnte nach diesem Sprachgebrauche 
veo; heissen. Der Gegner des Demosthenes, Aischines, wird in der 
Kranzrede § 136 mit vsavtac bezeichnet, ais Mann von 45 Jahren (vgl. 
Dissen zu dieser Stelle iiber vsavtsóea&at); vsavta; bedeuteteinenstpr^o; 
bei Heliodor Aithiop. III, 4 s. f. Derselbe heisst dann § 6 wiederum 
>savtazoę. Bei Plutarchos Kimon c. 16 werden fiir Sparta vsavtozot 
und etpr^ot in der Weise unterschieden, dass die veavtazot reifere 
Knaben oder doch Jiinglinge unter dem achtzehnten Jahre, wie es 
scheint, bedeuten; dagegen lesen wir im Athenaios XIV, 22, p. 626 
B coots pij p.o\ov sv 7tatatv, akka zat ev veavtazotę fsvopśvot; eto; 
rptazoyra śr<ov ztX. Bei Platon selbst wird im Theages p. 122 
C, D pstpaztozoę abwechselnd mit veavtozo; von demselben Jiinglinge 
gebraucht; doch findet sich veavtczoę auch im Sinne des unerfahrenen, 
geistig unreifen Jiinglings* 2). Gelegentlich werden sogar die rcsptTO- 
Xot, die bereits dem Staate dienenden Epheben, bis zu ihrem zwan- 
zigsten Jahre noch itaiSeę geheissen (Petit Legg. Att. VIII, 1, 63. 
652 sq.). Die petpazta standen jedoch nicht mehr unter der Auf- 
sicht des Piidagogen (Pseudo-Plutarch. itspt itatStoy ay. 15). Das 
Aufhoren der Function des Padagogen, namlich die Begleitung des 
Knaben zur Palastra und zum Didaskaleion, sowie das Zuriickholen 
desselben, wird zusammengestellt mit dem Aufhoren des Schulbe- 
suches, petpaztouo&at umfasst also in einem allgemeineren Sinne etwa 
die Zeit vom 17.—20. Jahre3). Galenos verwendet r.atę und pstpaztov 
in der gleichen Bedeutung z. B. De valet. tuenda II, 1, 2. Censo- 
rinus bestimmt zwar c. 14, 8 den icalę bis zum Alter von 14 Jahren, 
ais peXXścp7jPo; den 15-jahrigen, ais £<pr$oę den 16-jahrigen und ais 

1) Amor. 26 init. e». 3’ etxoaiv etcoy aitoiretpcół] naiSa xtę xta.
2) z. B. bei Xenophon Anab. II, 1, 13 aXka ętXosó(pcp psy eotzaę, co yeayćaxe, 

xai keyetę oux ayaptara* taOc psyroi ayó^roę coy.
3) Xenoph. de rep. Lac. III, 1 oray psy ex -TcaćScoy etę to petpaxioua&ai ex- 

Pcuycdsi, T7]vcxauTa ol aXXoc icauouat psy a-rcó -TccuSafcDfojy xtX.
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s$8<pi]poę den 17-jahrigen; allein ausser nai: und lepiło; finden sich 
diese Benennungen nur selten gebraucht und oline feste Abgrenzung. 
Aehnliche ganz allgemeine und unbestimmte Bezeichnungen sind 
rcpadhjfta'.Iv7)pot* 2), azpr^o'., 7tai3ć; zpóa^ot3 4). Nach einer 
Angabe des Lukianos hatten die Ttpoarfloi mit 15—16 Jahren wenig- 
stens nicht mehr die unteren Schulen besucht1). Dagegen wird unter 

gelegentlich sogar ein Mann von 35 Jahren verstanden, jedoch 
nicht bei den Athenern (Hesych. s. v.); auch sind bisweilen ł£ś<p7)j3o; 
und eąrPo; = I$wpo; mit einander verwechselt worden. Was aber 
die bei spateren Autoren vorkommende Benennung awittki; betrifft, 
fur einen sich der ^73 nahernden Knaben Ttpóar^o; oder angehenden 
scpr^oę, so mochten wir diesen Ausdruck lieber mit den in Bd. II, 
S. 147, A. 1 und S. 182, A. 6 yerglichenen w-ta/ol.aarfa u. dergl. 
zusammenstellen und darin den Begriff des Gleichzeitigen und dem 
Knabenalter noch Entsprechenden erkennen.5 6)

1) Hesych. s. v. itpu>&rj(3ai • dptituę dzpdCooteę, gegeniiber Xa9rj{?af fepoyreę.
2) Bd. I, S. 319; Schol. Theokrit. VIII, 3 e v T] £ o i pdp oi itevrexai3exaeTetę zal 

■noppiuTepio, d v ł) fi o i Se oi StuSezaeretę zal xar<wrepa>.
3) Theokrit. VIII, 93; Dionys. Halik. ’Apy. 'Puip. VII, 72 ijfoavro Se rijc 

TtopTOję Ttpu>rov pev oi TraiSeę aóeuiv oi Ttpóałjpot re zai rou itopiteóew śfyoyreę tqXtziav.
4) Somn. init. aprt pev ńteiiaóp.7]v etę ra 3tSaazaXe'a <povttiv ijSt) npi ^Xtziav Ttpóa- 

nfioę <ov. Cf. Hesych. s. v. Ttpóayjpot' oi ez etalSu>v etę avSpaę peeafiatvovTeę.
5) Vergl. Belek. Anekd. Gr. I, p. 407, 16 und die Stellen bei Krause Gym- 

nastik S. 266, A. 3.
6) Vergl. z. B. C. J. Gr. no. 1591. 1969, lióckh ad num. 1426. 1590. Bei 

Xenophon Anab. II, 6, 28 lasst der Zusammenhang erkennen, dass ein ais dfevetoę 
Bezeichneter petpaztov ist, ebenso bei Aristoph. Eąu. 1373. 1375. Phavorin. s. v. 
dfevetoę • petpdztov. Allgemein Pollus II, 10 etra dyevetoę, Xetofe-,ietoę, uTtip^ttję, ev r’pt 
Trfi tupaę, dz|irj, ev dv3et.

Weit bestimmter allerdings, ais durch diese schwankenden und 
unsicher gebrauchten Benennungen wird die Altersstufe bezeichnet 
durch den auf agonistischen Inschriften ublichen Namen der Bart- 
losen (aysYsiot), die sich gewohnlich zwischen den Knaben und den 
Mannern eingereiht finden0). In dieser Dreitheilung s&heinen die 
zatSs; iiber 12 und nicht iiber 16, die ayśw.oi iiber 16 und nicht 
iiber 20 Jahre alt gewesen zu sein, jedoch so, dass fur die Zwecke 
der Agonistik bei besonders rascher Korperentwickelung Ausnahmen 
gestattet waren. Indessen bedarf gerade dieser Punkt einer naheren 
Beleuchtung.

Die Jiinglinge selbst wurden fiir die Wettkampfe abermals in 
drei Klassen getheilt, nach einer Unterscheidung in drei Altersstufen, 
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TjAtzta Kpeaputepa, peoq und vswdpa. Daher treffen wir in den ago- 
nistischen Inschriften auch &pł$oi vó<ÓTspoi, pśoot, Kpsa^uTspot, z. B. 
C. J. Gr. no. 2214, welche Inschrift iiberhaupt interessant ist durch 
die Art der Aufzahlung; es werden erstens gezahlt ractdsę, ecpr^ot, 
vśoi, dann folgen die Sieger in jeder einzelnen Kampfesweise, und 
zwar zuerst rcaiSeę, dann ¥<pr^ot yscurepot, pśaot, rcpsafiótspot, endlich 
avópe;, so dass darunter die itatdsę eine Klasse bilden ’)• Auf einer 
Inschrift aus Sestos * 2), werden dieselben drei Klassen, die sich auf 
dem Siegerverzeichniss aus Chios finden, so unterschieden, dass mit 
vśqł die oberste von drei Altersstufen bezeichnet wird 1) itatóe;, 
2 ) £<p7$ot, 3) veot. Im Gegensatze zu den jiingeren Epheben wird 
hier vśot oder avdps; gebraucht, also stpr^cit. zosl av3ps;, oder auch 
wiederholt icpijfJoi zai vśct. Die raztSs; sind bis zum 16. Jahr, die 
Epheben bis zum 18. oder 20. Jahr gerechnet. Die vsoi waren reife 
und waffenfahige Manner; daher erscheinen sie auf der genannten 
Inschrift in Gemeinschaft mit der Biirgerschaft bei Ertheilung von 
Auszeichnungen (Z. 99 6 Srjpo; zat oi vśot) und ais Gegenstand be- 
sonderer Fiirsorge bei den Opfern des Menas (Z. 63. 67). Anders- 
wo werden auch die vśot oder av8psf vśoi den avdpaa>. TtpsajJorśpoię 
oder To> 7tpsa[3oTrzą) ais eine Gesammtklasse gegeniibergestellt. Wie- 
derum finden sich in C. J. Gr. no. 1590 łtaifis; veo>Tepw und 7tpso- 
pórspot, in derselben Inschrift folgen aber auf die natósę 7tp=cj3i)Tćpt>t 
auch noch die d-pysioi, wodurch natiirlich der Versuch einer umge- 
kehrten Anordnung aysysiot, zalSs; itpeapÓTEpot abgewiesen wird, als- 
dann die avópię. Die richtige Erkenntniss dieses Sachverhalts wurde 
namentlich gefordert durch Van Dale, der zuerst die Ansicht auf- 
stellte, dass mit der Benennung Bartlose (afśvetot) diejenigen Jiing- 
linge gemeint sind, die ais der mannlichen Reife zunachst stehend 
noch nicht unter die Manner eingereiht sind3). Dieser Ansicht ist 
dann Bockh beigetreten in C. J. no. 232. Auch stimmt damit das 
Scholion zu Platon’s Parmenides p. 127 A aj-amCetai Ttatę vIa9pta, ou 

1) Vergl. Bóclch ad mim. 3088 nostro qnidem loco tres manifesto aetates 
distinguuntur, qui possunt aut veuiv, s^^u>v, radSmy esse, aut tantum eyq(?<uv upea- 
p'jrśp<uv, peaiOT, ve<utep<o'), ut in Chio certamine.

2) Bei Carl Ctirtms im Hermes VII, 134.
3) Dissert. VIII, 3, p.659 coli. p. 661 ut autem d-j-eyeiouę nondum inter viros,

qui reletoi vocabantur, numerabant, sic tamen erant atque ad virilem aetatem
proxime accedebant. Mau vergl. in der vorhin angefuhrten Stelle des Xenophon 
Anab. II, 6, 28 auróę Se irai3txa efye 0apóitav dfeneio? <uv Te-^etuma. In der Kyru- 
paideia I, 2, 4 wird fiir die Perser eingetheilt in iraiSeę eęłjJSot, avSpe{ releioi. Bei 
Hesych. s. v. rekeior oi ^eyau^zóre;.
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itpeofJÓTspoę zat ayśve'.oc avłjp, und Suidas s. v. IIavafhjvata, nur muss 
anstatt der sinnlosen handschriftlichen Ueberlieferung entweder ge- 
lesen werden zat aysysto; zat dvqp, um wenigstens dem Sinne nach 
zu yerstehen rcat; ptzpórspo; oder ysojTspo; (mit Meier Allg. Encyklop. 
unter Panathenaen S. 284), oder noch besser anstatt“'kfyjtta die Alters- 
bestimmung i? e-t«>v (mit Barigabć Ant. Heli. II, p. 679, was auch 
Sauppe Inscr. Panath. p. 5 angenommen hat), so dass die obigen 
Parallelstellen dann lauten: aYtuvt'^etat itatę t;' łmy od upsaPorspoę, 
zat apśysto; zat avijp.

Fiir ayśvsto; iibrigens ist mitunter auch teawazo; gebraucht, z. 
B. von Platon im Lys. p. 206 D und in einer Inschrift Philist. III, 
p. 154; auch wird vsavtGzoę selbst geradezu im Sinne von lepiło? 
verwendet, wie denn der im athenisclien Theater den Epheben an- 
gewiesene Platz ais veavtaxa»v tgko; und B-pr^tzd; tóito; bezeichnet 
ist1). Hieraus erklart sich von selbst eine Verbindung wie Icpr^ot 
zat veavtozot* 2 3)-, worin die vsavtazot sicherlich nicht ais pstpazta auf- 
zufassen sind, wie an der vorhin erwahnten Stelle Platon’s, sondern 
ais Jiinglinge, die nach ihren Jahren den eigentlichen av8ps; nahe 
stelien, oder ais Epheben der dritten Klasse (ijZtzta), die selbst wie- 
der in einem allgemeineren Sinne av8ps; heissen kbnnen^). Daher 
dann auch der Name vsavtazapxo; fiir ihren Anfiihrer in einem spe- 
ziellen Agon4). Immerhin ist jedoch lieryorzuheben, dass der eigent- 
liche Name dieser jungen Leute <tp7$ot5) yerhaltnissmassig selten 
gebraucht wird, ausser wo es sich gar nicht um die obige Dreithei- 
lung handelt, sondern um die Epheben ais Corporation und ais Zog- 
linge eines Staatsinstitutes. Thukydides II, 13 nennt die Epheben 
sogar ve«JTaTOt, gegeniiber den itpsapowrtot, die ais letzte Reserve ge- 
wohnlich Besatzungsdienste leisteten (cf. Clinton F. Heli. H, 478). 
Bei Plutarchos Alkib. c. 17 werden veot ais Epheben den rcpeapJrepot 
gegeniibergestellt, und iiberhaupt sind allem Anschein nach fiir die 
altere Zeit unter vśot am haufigsten Epheben zu yerstehen, auch ge- 

O Emil Hubner Annali dell’ Instituto di corr. areh. 1856 Tom. XXVII, p. 53.
2) Plutarch. Kim. c. 16 ev pesig aroa fupvaCope-;u>v ópou Tfin itpĄfimy zat 

ru>v veavi<5xu>v keferat zr)..
3) Piat. Symp. p. 211 D rou; zaXou? TtatSaj rs zat veaviaxou{. De rep. III, 

p. 413 E róv aet rs itatat zai vsavtaxot{ zat ćv av8paat j3aaavtCóp.evov.
4) Vergl. Thukyd. VIII, 92 Ittitetuy veavtaxoi, und bei Ztumont Essai sur 

1’ephebie attiąue II, p. 250 veavitsxapy^aavTt rpirijc ra^siot italjjt. Darum stellt 
Eumont I, p. 17 Notę 1) die Ansicht auf, dass wenigstens in der Kaiserzeit mit 
vśot und veaviaxot keine Epheben gemeint sein kónnen.

5) Skr. jftvan, Latein. juyenis, juvencus, Goth. juggs, jung.
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wesene Eplieben (evot &p7)0oi, ot U śtpr^wu); ohne dass wir in ihnen 
immer nur die letzteren allein zu denken hatten, wie Dumont meint ’). 
In den Inschriften sind sie zuweilen auch mit iratósę ecp^fioi bezeich- 
net (Philist. A p. 518, vs. 4. 6; T p. 61 ntnsto ssij^ot;, p. 277, vs. 
3), was indessen, wie auch Dittenberger De ephebis atticis p. 26 er- 
kannt bat, theils aus einer poetisch-rhetorischen Ausdrucksweise, 
theils, wie wir hinzusetzen diirfen, aus der oben nachgewiesenen ganz 
allgemeinen und ungenauen Anwendung dieser Benennungen in der 
spateren Periode zu erklaren ist* 2). In dieser Beziehung miissen wir 
schon jetzt auf den entsprechenden ebenso willkiirlichen Gebrauch 
hinweisen, den viele lateinische Autoren von puer, adulescens, iuvenis 
machen3 4). Eigentlich kommen namlich auf den puer die ersten 
15 Jahre, die zweiten 15 auf den adulescens; glcichwohl werden 
bisweilen auch jungę Manner, um ihre Jugend in starkeren Gegen- 
satz zu stellen, hyperbolisch und besonders auch in verachtlichem 
Sinne pueri genannt1). BeiTerentius wird adulescentulus fast wie ein 
vocabulum simplex gebraucht, bei Plautus anscheinend immer mit 
der Nebenbedeutung: ein liiibscher junger Mann, ein feuriger Jung- 
ling. Weiterhin machte sich bei den Romern gleichfalls das Be- 
diirfniss geltend, zwischen pueri minores (ptzpó-epot, vewrspot) und 
maiores (itpeapikspot, cąśvstot) zu unterscheiden5). Durch die aus un- 
bekannter Zeit stammende lex Plaetoria oder lex quinivicenaria 
(Plaut. Pseud. 303) wurde gesetzlich ein vorher nicht gekannter 
Unterschied zwischen maiores und minores (adulescentes) eingefuhrt, 
um die letzteren, welche noch nicht das 25. Jahr erreicht hatten 

1) Essai snr l’epli. Att. I, p. 50 ces veot paraissent etre partout d’anciens
iphebes; et les śvot d’Ath6nes doivent sans doute leur etre assimiles.

2) Aristot. Polit. III, 1, 4 xaftditep xal itaiSaę rouc prjmo 3t’ ^Xixiow eTYeypau- 
uewjj xat rouę fipowai toóę a<fetpevouc <pa-eov elvai pśv itu>{ itoAĆraę.

3) Vergl. Jakob Grimm KI. Schriften I, 190: „adolescens bezeichnet den 
aufwachsenden, iuyenis den vollwuchsigen, doch ist iuvenis mehr ais ecprjiSoę, wel- 
ches dem puber entspricht, hauflg fallen beide Ausdriicke adolescens und iuvenis 
zusammen“. Ebenda tiber die sieben Stufen des Hippokrates, und deutsehe ent- 
sprecbende Volksrede.

4) Horat. Epp. I, 18, 55 saevam militiam puer et Cantabrica bella tulisti.
HIarquardt Rom. Alt. V, S. 137, A. 725; Philolog. Anzeigcr 1871, S. 65. Wegen 
pubes = vergl. Usener Symb. philol. Bonn, in hon. Ritsch. coli. p. 596,
und Lorenz zu Plaut. Pseud. vs. 126. Aber zu puer gehórt auch itouę, vergl. 
G. Curtius Gr. Etym. 5. Aufl. S. 287.

*) Cf. Sueton. Aug. 43 Troiae lnsum edidit maiorum minorumąue puerorum. 
Tib. 6 ductor turmae puerorum maiorum. Jul. 39 maiorum minorumąue puerorum, 
vergl. das Nahere hieriiber unten beim lusus Troiae.
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(d e Volljahrigkeit), vor Uebervortheilung durch Wucherer zu 
schiitzen ’).

Innerlialb der grossen Dreitheilung sammtlicher Wettkampfer 
in Knaben, Jiinglinge und Manner sind nun aber die genaueren Unter- 
scheidungen des Alters mit rapom;, Seutepa, ^pcn; oder auch
raatfie; tt;; rapom;ę, fieuTŚpaę, r/tziaę fiir unsere Kenntniss der
bffentlichen Wettkampfe deshalb wichtig, weil sie offenbar einer pent- 
eterischen Wiederkehr gewisser gymnischer Agonę entspricht. Jede 
andere Altersabstufung ais die nach 4 und 4 Jahren wurde weniger 
entsprochen haben; mit der obigen dagegen konnte, von Ausnahmen 
abgesehen, jeder nur einmal ais raatc oder apevćw; auftrcten, und das 
nachste Mai war er bereits auf der folgenden Altersstufe. Dieses 
Verhaltniss gerade finden wir in den einschlagigen Erorterungen nicht 
beriihrt. Vergl. L. Kayser in den Jahrb. der Literatur 1841, S. 166; 
Roulez Nouv. Memoires de l’Acad. de Bruxelles XVI. p. 5; Rcmgabe 
Ant. Hellen. Tom. II, p. 679, wo der Begriff raatSs; gelten soli bis 
zum 16. Lebensjahre, der von tqśvs!O'. bis zum 18. und der von 
avóp$ę vom 20. Jahre ab. Jene Dreitheilung aber nach den Alters- 
ldassen wird fiir die olympischen Spiełe noch in den spąteren Zeiten 
unterschieden* 2). Auch fiir den Agon der Pyrrhichisten findet sich 
dieselbe, seitdem drei gymnische Altersstufen statt der friiheren zwei 
untcrsehieden werden3).

<) Vergl. Lorenz Einleit. zum Pseudolus S. 32.
2) Vergl. z. B. Africanns in den ’OXu|rn. dvafp. bei Enseb. ictop. Layp. p. 330 

Scal, aksmtot ra'ę Tpislv ijluaatc.
8) Rangabe 1. c. no. 960, B, lin. 21 sąą.

Niznt^pia
II itaiaip. ■n,jppiyiaTa:[c] (SoO;
II dyeMeloię ituppiyistaię
II av!pdai tfjppr/iara'? pouę.

Wenn jedoch Philipp in der Schrift iiber das Pentathlon S. 111 
die von Pausanias VI, 19, 4 fiir das Pentathlon erwahnten drei 
Disken mit unserer Dreitheilung in raatósę, a/śveiot, «vóps; in Ver- 
bindung setzt, bo ist dagegen, wie auch Pinder iiber den Fiinfkampf 
S. 77 bemerkt, einzuwenden, dass diese Dreitheilung fiir das Pen- 
athlon wenigstens nicht charakteristisch ist und demselben gerade 
in Olympia fremd blieb; in Athen allerdings kannte man dieselbe 
auch fiir das Pentathlon (Rangabe Ant. Hellen, no. 960.)

Nun finden wir aber ausserdem im Corp. J. Gr. no. 245 drei 
Ephebenklassen geradezu mit den drei ersten Buchstaben des Alpha-
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'e,bets bezeichnet ais rajt; A, ?a$t; B, Ta'$t; T. Bockh a. a. O. und nach 
ihm Diltenberger De epheb. att. p. 25 haben auch diese drei zaletę 
auf die Abstufung in ■rcatSs;, apśyeiot, atSpe; bezogen; allein Dumont 
1. c. I. p. 218 hat nunmehr nachgewiesen, dass diese Abtheilungen, 
die bis jetzt freilich nur auf zwei Steinen aus spaterer Zeit (2. Jahrh. 
n. Chr.) aufgezeigt sind (cf. C. J. Gr. no. 245. 246 und ’Ecp-^jxsp'.c 
ap/. no. 2600), nicht von den obigen drei Altersklassen zu verstehen 
sind, sondern von Klassen oder Compagnien der certirenden Epheben 
ais solcher, das ist mit Riicksicht auf die Uebungen und agonistischen 
Leistungen des ganzen Collegiums. Dies stimmt auch trefflich mit 
dem Begriff von tÓ$i; im allgemein militarischen Sinne, z. B. einer 
combinirten Abtheilung yerschiedener Waffen [Kochly-Riistow Gesch. 
des griech. Kriegswes. S. 256). Aus jeder solchen Taxis konnte ein 
Ephebe Agonothet werden fiir die Feier gewisser Feste u. s. w. 
Auch ein urcoTaz-n;; wird gelegentlich erwahnt, wofiir nicht etwa 
ijPotazTTję zu lesen ist ’). Mit dem Schema bei Ditlenberger de eph. 
att. p. 25.

raęt; A itaiSs;

B ayśraot 
T avSpsc

ist es also nichts; ebenso wenig mit unserer eigenen fruheren Auf- 
stellung ais

Ta$ię B afśvsiot i) * *

i) Mit Rliusopulos und Dittenberger de epli. att. p. 49 ; letzterer bemerkt
jetzt zu n. 1113 C. J. Att. III, 1, p. 291: fortasse pro óitorazrr; est ut
saepe scribitur pro Suital^trtoę.

{(vs<DTżpot) — Ttpornę; ipazia;
Ttpeofbj-epSi = Ssorśpaę rj/.tztaę.

= rcatSs; tt]? zpcngc Rzazią;

I rcaiSsę ttjc TpitT); Tjktziaę
i vea>Tspot, pśaot.

v / vśot, vśot av3ps;, vsaviazot, rafleoiW! T av5peę < ’ f ’ ‘
<• etpijfioi zpso^u-epoi.

Hier ist noch zu bemerken, dass sich Ttpsapórspo? und vs<JUTepoę 
in dem uns gelaufigen Sinne von senior, iunior hinter Personen- 
namen auf Inschriften ziemlich selten finden, z. B. C. J. Att. III, 1, p. 
475, no. 1300; p. 483, no. 69 a. Zeichen zur Unterscheidung 
Gleichnamiger aus derselben Familie, wie solche in katalogartigen 
Inschriften, besonders in Prytanenverzeichnissen vorkommen, Ab- 
breviaturen fiir die drei Grade des Altersunterschiedes Ttpsopótepoś, 
pśooę, veoj*spoj,  sehe man bei Neubauer im Hermes X, 150.

Wie die obigen za$str, so begegnet uns hauflg noch ein anderer 
Ausdruck, der speziell von den Epheben und anscheinend meist
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in agonistisch-militarischem Sinne gebraucht ist, namlich auOTpśppara, 
unser flZuge“, „Riegen“. Auf die aoaTpśppara und dereń aoarpep- 
parap/at in mehreren gymnastischen Inschriften hat unseres Wissens 
zuerst C. Bursian >) hingewiesen. Eigentlich bezeichnet der mili- 
tarische Ausdruck to aóarpsppa ein Corps von 1024 Mann* 2), in der 
spateren Kaiserzeit aber war derselbe fiir eine jedenfalls militariach 
organisirte, unter der Oberaufsicht der gymnastischen Behórden 
stehende Schaar von Epheben in Gebrauch. In einer dieser In
schriften hat ein solches aócrpsppa ein Weihegeschenk auf seine Kosten 
gestiftet, die Mitglieder, zwblf an der Zahl, werden dann einzeln 
aufgezahlt, einige mit Angabe des Demos, dem sie angehbren, andere 
ohne dieselbe, also Isotelen, Fremde, oder ydfrot, die srcśyYpaęot, wie 
man sie mit dem officiellen Namen nannte (vergl. dariiber im § 2). 
Mit der Eintheilung der Epheben nach Phylen, wie sie gewbhnlich 
in den Verzeichnissen der Jahrescurse auf Inschriften erscheint, haben 
diese GoarpippaTa nichts gemein; Epheben yerschiedenen Ilanges 
konnten in einem und demselben aoaTpippa vereinigt sein. Von der 
Gesammtzahl der Epheben eines Jahres werden z. B. zwei ooaTpśp- 
para eigens ais ausgehoben erwahnt in no. 1129 C. J. Att. III, I, 
p. 328, wahrend inno. 1128 der ganze Jahrescurs vorgefiihrt wird3).

i) Bericht iiber die Verhandlungen der k. sachs. Gesellsch. der Wissensch. 
Bd. XI, S. 225 f. (1859) iiber eine Inscbrift der Ephem. arch. no. 2235.

*) Berrihardy zu Suidas T. II, p. 1739, 37 vocabula rei militaris.
3) Vergl. ebenda n. 1164, bei Dumont Essai sur l’óph. att. I, p. 231 są. 

II, p. 286. 380. auarpispparap^ai deutlich bei R. Neubauer C. epigr. p. 22, iiber 
veaviazap^oę, u-rcorarn]? sieh auch Dumont I, p. 309 są. und p. 310 iiber etaaąujYeii.

4) C. J. Att. III, No. 1273 ist <piXoę zai auyfupyaorąę zu erganzen; von einer 
missverstandlichen Auslegung des suyppaaCTjS ais Gehiilfen war Bd. II, S. 145 
die Rede.

Dagegen beziehen sich die vielen auf den Inschriften wieder- 
kehrenden Benennungen fiir Genossen und Kameraden der Epheben, 
wie <pt'Xot, aósktpot, ouaraTat, itapaaTaTat, a3eXtpoi zat auaraTat, cpćZot 
zat ouaraTat, aove<p7j|3ot, ^opycit zai aoyśtprjfiot, <pt'Xoi Yopfoi (C. J. Att. 
III, no. 1084) aovtpt'zXetvw, ouazTjyot, at>nuPvaaTat4) augenscheinlich 
auf gewisse unten zu besprechende Verbande und Briiderschaften 
der Epheben zu geselligen Zwecken. Bisweilen diirfte jedoch auch 
ein gewisser Gegensatz im Sinn einer Partei solchen Namen zu 
Grunde liegen wiecHpazXsi6at und 0/psi3at. Bei anderen denkt man 
unwillkiirlich an den militarischen Zweck der spartanischen Enomotien 
und Syssitien, an jene gemeinsamen Mahlzeiten des ganzen Heer- 
bannes, der sich Volk von Sparta nannte und sich derselben ais 
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eines trefflichen Elements der Marschbereitschaft und Schlagfertig- 
keit bediente. Auf diese Eigentiimlichkeit Spartas deutet aucli 
Xenophon de rep. Lac. 5, ohne die Syssitien zu nennen, spricht er 
von den Zeltgenossenschaften (ooaz^via, ouaziqvoę eigentlich der Zelt- 
genosse, dann auch Tischgenosse). Bekanntlich bedeuten auch auf 
Kreta die Syssitien militarische Verbande, Waffenbruderschaften, 
dereń eigentliche Arbeit in Kampf und Kampfesspiel, dereń Erholung 
nur im gemeinsamen Mahle besteht.

Ein eigentiimlicher Ausdruck fiir gewisse Ephebenabtheilungen 
ist auch e9vo>v Totypata, die aus Fremden ($śvot) zusammen-
gesetzten Compagnien. Auf Inschriften wird bisweilen bezeugt, dass 
ein Ephebe ez t<Cv den Preis der eoav3pt'a oder den der
suoTtkta sich erworben habe. Oder es werden unter den Siegern bei 
einem Festspiel ausser den unter den Namen der attischen Phylen 
yerzeichneten noch andere ais ta t<óv łhvójv ra-ppara angefuhrt *)•  Dass 
iibrigens s9voę iiberhaupt eine Klasse aus dem Volke, z. B. auch 
die Klasse der Reiter, Handwerker etc. bezeichnet, ersehen wir aus 
Platon und Demosthenes schon fiir die altere Zeit * 2).

1) Cf. C. J. Att. II, 1, p. 226, no. 446, vs. 9 sqq. napeaxeóasev Je xal ratę 
<j>’Aatę ratę wzrócaię alha t<iv te IttnecuM zai tu>v eitiXext<uv, óp-otaię 8e zai rotę ex -<óv 
e9v<uv raY[iaaiv. Ebenso p. 222, no. 445; p. 226, no. 446; p. 28, no. 61, vs. 14 
ejerajew xara edvoę ezaara, so. ev tg '/akzoSgzg • p. 227, vs. 50 r<uv ev rotę efkeaw 
etaApia.

2) Platon Gorg. p. 455 B Jgptoupytzó'; efh/oę, De rep. I, p. 351 D r- Igsraę 
tj zkettraę rj aXXo tt elhoę’ Demosthenes 21, 131; 23, 146; geradezn fiir fevoę steht 
ihvoę z. B. Pollus IX, 8; VIII, 111.

Noch ist zu erwiihnen, dass sich in der spateren Periode, nach 
Ausweis der jungeren und jungsten Inschriften, ausser der bis jetzt 
besprochenen Dreitheilung der mannlichen Jugend, bei gewissen 
Wettkampfen auch noch eine Theilungin vier Gruppen ergab, 
wenngleich nur unter einer ganz besonderen Voraussetzung. Zu den 
oben genannten drei Klassen wird namlich, nicht gerade selten, auf 
jiingeren, aber doch unzweifelhaft attischen Inschriften mittelst des 
Ausdrucks kASs; ez itavTiov eine vierte Klasse hinzugefiigt, ais 
eine aus allen Altersklassen zusammengesetzte neue Gruppe von 
Wettkampfern, die sich nicht nur an dem speziellen Agon ihrer 
Altersklasse, sondern auch an einem gemeinsamen aller Klassen 
betheiligt haben. Jedoch ist ein solcher lusus omnium aetatum 
(Bockh ad 0. J. Gr. n. 232, p. 355) nicht einer eigenen vierten 
Altersklasse zuzuschreiben, wie Krause Gymnast. S. 267 meinte,
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welche dann die itatdsę sz umfasst hatte. Noch Diltenberger
de eph. att. p. 25, not. 8 hat iiber diesen Punkt ungenau berichtet: 
Krausius 1. c. etiam quartam puerorum aetatem in his titulis in- 
venit, indem er iiber Krause klagt, dass er diese aetas nicht naher 
bezeichnet habe. Man sehe dagegen die biindige Erklarung bei 
Roulez- in den Memoires de l’Acad. de Bruxelles XVI, p. 5, not. 6 
il est parle d’une ąuatrieme classe rcatiSsę łz Tcavr<nv, laąuelle se 
composait des concurrents pris dans les trois classes precedentes ; 
und in Betreff der Sache selbst bei Kayser Jahrb. der Literatur 1841, 
S. 166 „durch den Wcttlauf der verschiedenen Alter wurde 
der Ehrgeiz mehr belebt; denn die Moglichkeit, dass einmal ein 
jiingerer siegt, ist doch nicht abzuleugnen; dann wird es dem Be- 
lieben der Einzelnen iiberlassen gewesdn sein, ob sie diese Probe 
bestelien wollten.“ Die nótige Einschrankung freilich, welche Kayser s 
Bemerkung erfahren diirfte, haben wir schon friiher Bd. I, S. 393 
angedeutet. Sprachlich genommen kann also der Ausdruck sx 
nicht zweifelhaft sein, wohl aber ist es ein anderer, der ebenfalls 
in agonistischen Inschriften begegnet und einer doppelten Erklarung 
ausgesetzt ist, namlich 6 ta 7tdvTwv. Bbckli ad C. J. I, p. 355 er- 
kennt darin die Bezeichnung eines victor victorum, so dass also auch 
hierbei eine Ellipse aYcovtatuJv, dy<oviCouśv<uv, a-fumaat|xeva)v vorgeschwebt 
hatte. Indessen ist dieser letztere Ausdruck, wie Kayser a. a. O. 
richtig bemerkt und schon Krause 8. 268 Anm. erkannt hatte, auf- 
fallender Weise nur bei den musikalischen Wettkampfen erweislich. 
„Wer in mehreren Productionen zwar nicht den Sieg errungen hatte, 
aber doch ihm am nachsten gekommen war, verdiente seiner Viel- 
seitigkeit wegen schon einen Preis “ 1). Wir verstehen also in diesem 
Falle ótd itavTu>v zim ax<uviap.aT«)v und nicht t<6v indem

*) Kayser, unter Berufnng auf C. J. Gr. no. 1589. 1719. 1720 und auf 
Bhotios ed. Kelcie. 440, wo es von dem Sieger im Faustkampf heisst: on itaaac 
x/<»v raę 3uvd[istę t<bv d01>][iatu>v ćv ezaarg esrl roi Tl śzmjSsóoyroę.

wir der Erklarung Kayser's beipflichten und glauben zur Unterstiitzung 
derselben unten im Abschnitt iiber Orchestik weitere Belege mit- 
theilen zu kónnen.

Hierbei bleibt zu erwahnen, dass A. Mommsen Heortologie S. 143 
die Rubrik ex itavTwv auf solche Agonę bezogen hat, an denen gleich 
den Athenern auch Nicht-Athener hatten theilnehmen durfen. Denn 
wenn man, wie Bockh C. J. Gr. 355 łz 7tdv*<ov  = omnium aetatum 
verstehe, warum hiess es dann nicht sz rcaadh sc. ipaztwy, fragt 
A. Mommsen ebenda Anm. 2. „Die Jugend wird mit grosserer Scho-
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nung behandelt, der Classengeist wird nicht yerletzt; dieses ist der 
spateren Zeit angemessen, wo Athen bios ais Bildungsstadt noch 
ein wenig bedeutete. In der Kaiserzeit scheinen bios die drei 
lęZiztat (mit AB 1' bezeichnet C. J. Gr.no. 245, vgl. ob. S. 12) iibrig 
geblieben zu sein, indem die jungen Auslander sich jetzt unter die 
athenischen Epheben aufnehmen liessen, ais iitśnP®?01, 80 dass die 
Rubrik sx irarau*  unniitz ward.“ Man konnte hier die Gegenfrage 
aufwerfen: Wenn bios Athener und Nicht-Athener gemeint sind, 
warum lieisst es dann anstatt sz 7tavT<»v nicht vielmehr ap/po-śpow ? 
Indessen diirfte die obige Auseinandersetzung klar erkennen lassen, 
dass wir allen Grund haben, an Boclt/is Auffassung des Ausdruckes 
ez festzuhalten. Bestatigt wird dieselbe neuerdings durch
den schon in den „Verhandlungen“ S. 23. 66 hervorgehobenen Aus
druck Op.uiTai Tor; za?.?Jo-wv ez ryję wpinTUj; TjAtztaę sc. ecpr(j3ot in ihrer 
Gesammtheit. — Die Unterscheidung der Epheben endlich in itpanŚT- 
ypacpct und SKŚyypaipoc oder $śvot, die unverkennbar im Zusammen- 
hange steht mit der Einschreibung (siypator)') in das amtliche Ver- 
zeichniss der Epheben, glaubten wir fiiglich dem nachsten Abschnitte 
zuweisen zu kbnnen. Inwiefern aber auf die obigen Unterscheidungen 
der Altersstufen die theoretischen Erórterungen iiber Erziehung seit 
Platon und Aristoteles eingewirkt haben diirften, dariiber vergleiche 
man Bd. I, S. 277. 389.

§ 2.

Yon der Aufnahine unter die Epheben (sYYpa<f>7j ei; icpię^oo;).

Ueber diesen wichtigen Gegenstand der Altertumskunde bietet 
die Ueberlieferung zwar nicht immer genaue, aber doch ziemlich 
ausfiihrliche Angaben, dereń Wiirdigung und Vergleichung zunachst 
immer wieder auf die athenischen Einrichtungen zuriickleitet. Unsere 
Betrachtung der Sache wird also am besten von den letzteren ihren 
Ausgang nehmen.

Fiir Athen, wie fiir die meisten ubrigen hellenischen Staats- 
wesen, ist aus vielerlei unzweideutigen Abzeichen zu erkennen, wie 
sehr man es sich in den damaligen Verhaltnissen angelegen sein 
liess, die Sóhne aus rechtmassiger biirgerlicher Ehe friihzeitig zur 
biirgerlichen und politischen Mundigkeit gelangen zu lassen. Die 
gesetzlichen Normen der Miindigkeitserklarung waren naturlich in 
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den verschiedenen griechischen Staaten versehieden, aber darin stimmten 
sie, wie Dionysios es ausspricht’), iiberein, dass sie die Sbhne friih 
aus der vaterlichen Gewalt treten liessen, Auf jeden Fali erkennen 
wir aus den Aeusserungen des Dionysios so viel, dass die Miindigkeit 
nicht gerade mit dem Eintritt der Reife zusammenfiel. Welche 
familienrechtliche Wirkung freilich diese Miindigkeit bei Lebzeiten 
des Vaters eigentlich gehabt haben mag, das ist noch immer nicht 
ganz klar (K.Fr. Hermann Gr. Staatsalt. § 121 in.) Immerliin ergibt 
sich uns deutlich ein inniger Zusammenhang des Instituts der Ephebie 
mit dem allgemeinen Staatsinteresse, und sicher ist, dass man in 
Athen die Jiinglinge zwei Jahre nach dem Eintritte derMannbarkeit 
auch fiir reif erachtete zur Aufnahme unter die Epheben. Mit acht- 
zehn Jahren wurden sie grossjahrig (stpyjfot), schworen den Biirger- 
eid, dieWaffen fiir das Vaterland riihmlich fiihren zu wollen, wurden 
in feierlicher Weise wehrhaft gemacht und in das Gemeindebuch 
eingetragen.

Es ist bekannt genug, zu welchen miihevollen und weitlaufigen 
Untersuchungen gerade die Frage iiber den Zeitpunkt der Miindig- 
keitserklarung in neuerer Zeit Anlass gegeben hat. Unsere Aufgabe 
jedoch ist es nicht, den Gang dieser Untersuchungen und jden ganzen 
Widerstreit der Meinungen, etwa nach Bohnecke's Standpunkt in der 
Sache, hier im Einzelnen vorzufiihren. Dagegen entspricht es unserm 
Zwecke, in gewohnter Weise vor Allem aus den Quellen selbst die- 
jenigen Ergebnisse nachzuweisen und abzuleiten, welche fiir dieAuf- 
fassung dieses Gegenstandes im Interesse unserer Darstellung der 
gesammten Ausbildung der athenischen Biirgersóhne wichtig und 
lehrreich bleiben.

Unter den Lexikographen nun bietet Suidas I, 2, p. 677 
Bernh. die Erklarung • watę, vśo; auzig tiq azpij. Der
Scholiast zu Lukianos Katapl. 1 xakouvTat ot a k o' tś
veot «/pt Ttiv etzoat. Also wird auch dieser Ausdruck fiir Jiing- 
ling, gleich den im vorhergehenden Abschnitte besprochenen, in einem 
allgemeineren Sinn gebraucht 2), so dass derselbe nicht etwa auf die 
eigentlichen Ephebenjahre vom achtzehnten bis zum zwanzigsten

1) ’Apy. cP<opt. II, 26 ot pev ydp taę 'El)j]vtxdę 'zaraarigadtieyot itohretaę ppayuY 
Ttva 'zop.tSiQ ypóvov era$av ap^saOat rouę icatSaę ukó icarepaw, ot p.łv ewę Setźrepoy 
ezizTjjpuiawatv acp’ inpTję etoę, ot Se oaov av ypóvov ^tOeot pśvu)atv, ot Se peypt się ra 
ap^eta ra S^aosia ey^pacp^ę, toę ez riję XoX<nvoc vop.o$e(jtaę zat ITt-razoJ zat Xapu)vSou 
epa&ov xta.

2) Ueber die Bedeutung ecp]£o; = Trinkgefass vgl. Atlienaios p. 469 A.
Gra6berger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 2

K.Fr
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beschrankt ist, sondern bisweilen auch dient, um jungę Burschen 
zwischen sechzehn und achtzehn Jahren zu bezeichnen ’)• Dass 'aber 
die Praposition sut in stp^ot recht eigentlich die Herangewachsenen, 
den „Nachwuclis“ , wie wir sagen, bedeutet und zwar bestimmter 
ais das lateinische suboles, zeigt die nachstehende Verbindung bei 
Xenophon ebenda VI, I, 12 irepot scpTjfhjaouai zat iittYSV7joovTat* 2). 
Vergleichen lasst sich allerdings mit dem homerischen at^óę,

') Xenophon Kyrup. I, 2, 8 pśypt p.sv 81] y" eitrazatSsza świni attó ■pvea; ci 
■raiSsę raura Ttparrouaw • ez toutou 6ś etę touc e<p7]pouc śąśp'/_ov-ai. oJ-ot 8’ au ol

Stayouaw w8s zrk., was natiirlich nicht etwa ausschliesslich von persischeu 
Verhaltnissen gilt.

2) Cf. Hymn, in Cererem vs. 16G. 221 ei y ez&p^oio, zai v](3»]C p$Tpov 
tzoito.

3) Vergl. iiber und <suv>](3av im Sinne der Jugendbliite, und zwar von 
Jiinglingen wie von Jungfrauen, bei Bernhardy Grundriss der Gr. Litteraturgesch. 
II. Th. Abth. 1 der 2. Bearb. S. 613; Arnold Schdfer Demosthenes III, Beil. II, 
S. 37; Seb. Zehetmayr Lex. comparativum p. 80, der —■/] mit Skr. ambhas und 
abh—ra, a(3—pój, ebrius zusammenstellt.

nach Benfey Wurzellexikon II, 210; jedoch ist in letzterem Worte 
das Prafix aus aat-Cr.o';, apt-ćjjóę, Skr. ati-jivas. (J. Sanelsberg 
Programm des Aachener Gymnasiums 1861, S. 12). Die Schuld aber 
an der verschiedenen Auffassung des Begriffes Itpr^oę bei den alten 
Grammatikern tragt das Schwanken des Sprachgebrauches in der 
Bezeichnung des Eintrittes der Pubertat (^rj, welches dann auch 
bei ItpłjPo; sichwiederfindet. So nannteman haufig die jungenLeute, 
welche in die Jahre der Reife eintraten, bereits Epheben, namentlich 
zu Athen diejenigen, welche der Miindigkeit nahe standen (rodę efft 
Sts-s; 7^tuvrac), wahrend nach den Gesetzen erst die Aufnahme in 
den Demos die Reife des Epheben beurkundete 3). Man setzte nun 
aber die Entwickelung der Pubertat in die Zeit zwischen dem 14. 
und 16. Jahre; wenigstens stimmen die alten Angaben darin so ziem- 
lich uberein , dass mit dem Zeitpunkt der beginnenden Reife eine 
Debergangszeit beginnt, die bis zur Erklarung der Mfindigkeit, d. h. 
bis zum Anfang der zweijahrigen eigentlichen Ephebie dauere, wie 
dies ganz allgemein in dem zur Formel gewordenen Ausdruck sitt 
dtiTs; ^ijaat bezeichnet ist. Beide Zeitabschnitte nun aber, die zwei 
oder allenfalls drei Jahre, welche nach dem Eintritt der Reife bis 
zum Beginn der Ephebie zu verstreichen pflegten , und dann die 
zwei weiteren Jahre vom achtzehnten bis zum zwanzigsten, die ais 
eigentliche Ephebie von Staatswegen der hoheren Ausbildung der 
Jiinglinge gewidmet waren, wurden mit einander wiederholt ver- 
wechselt, und hierdurch eben ist das ganze Wirrsal in allen
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einschlagigen Fragen herbeigefiihrt worden. So stiitzte sich Boh- 
necke (Forsch. auf dem Gebiete der Att. Redner I, 52 ff. in der 
Zeitschr. f. Altert. 1846, S. 68 ff.) in seiner Argumentation auf 
solche Stellen, an denen schon den alten Grammatikern jene Ver- 
wechslung begegnet war; desgleichen Heinrichs De Ephebia Attica, 
Berol. 1851, p. 20 sq. der von der irrigen Angabe des Lex. Segu. 
bei Belilt. An. Gr. p. 255, 15 ausgeht: sKiStSTsę ^Wjaacird ysvśa9at 
stwv ózTtozalSsza, m to śzzaóJsza stów Tsvśa9ar to 61
ouv Btoóssts? r'[hjaat śgti to ysvśa9at stów aXka>v 6uoiv psTa 
tt;v 7]'^. Nun konnen aber solche Angaben wie bei Aischines geg. 
Ktes. § 122 zpos/.9wv ó zv;puj aveiTtc, AaX<po7v ooot łitt&STsę rfiuia., 
zal SoÓaoo; zal łXso9śpoo;, rjzsto apa ttj ijpśpą g/0VTaę apaę zal 
6tzśXXaę ztX. gar nichts beweisen, wie schon die Verbindung von 
óouaoi und EAsóOepot, zeigt, ebenso wenig lasst sich ein Vorfall in 
Delphi auf die ganz bestimmten Verhaltnisse Athens iibertragen. 
Den sołchergestalt allgemein gebrauchten und gemissbrauchten Aus
druck otI Sibts; hatte ja schon der Grammatiker Didymos noch
weiter herabgestimmt: tg jap 7j$ijaai pr/pt TsaoapazaiSezd botiv.

Ueberhaupt ist die alte Quelle dieser Irrtiimer in der Angabe 
des Didymos zu suchen, wie sie uns Harpokration aufzeigt i). Har- 
pokration greift allerdings die Behauptung des Didymos an, indem 
er bemerkt, die Epheben waren bei den Athenern achtzehnjahrig, 
blieben zwei Jahre iv toi? etp^Poi; und wiirden dann in das Gemeinde- 
buch eingetragen. Die Stelle des Hypereides jedoch, auf welche er 
sich beruft, enthalt das bei den Rednern hauflg erwahnte Gesetz von 
den Sóhnen der Erbtochter (Epikleren, Demosth. II. Rede geg. 
Steph. § 20, vrgl. mit Lys. geg. Diogeit. § 9), wonach diese zwei 
Jahre nach dem Eintritt der Pubertat die Verwaltung ihres Ver- 
mbgens erhalten, aber fiir den Unterhalt der Mutter sorgen. Der 
zweijahrige Ephebendienst aber fand erst nach der Einschreibung in 
die Burgerlisten statt; also war bei Harpokration der Grund des 
Irrtums der, dass er to ski Sibts; rffiaat fiir gleichbedeutend nahm 
mit dem ebenfalls zweijahrigen Epheben dienste. Harpokration’s 
Erklarung indessen wurde fast wortlich ausgeschrieben vom Etym. 
Magn., dann vom Schol. zu Aischines geg. Ktesiphon §. 22, auch 
vonPollux VIII, 105. Die Aufnahme unter die Epheben, sagt dieser,

2*

1) s. v. óraSiedc ' A^poo&i^rp śv tuJ xaza ETeęcwou • AiBjuóc avtł
tou śav śxxaióexa ór<uv fśva>VTai’ “□ ‘fdp pś/p'. tsaaapoaxai?exd eoriv. dXX' oi
itap’ ’A9>;valoic dxT<oxat8txaere!« -j-ńioyrai, zal pćvousw jv -o:ę ś<pq8ot{ śn; 5Jo, óicetra rek 
A7]$’.ap'/tx<i> ÓYYpaęovTai ypappateitu.
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sei geschehen, wenn sie 18 Jahre alt gewesen; dann waren sie, zwei 
Jahre Grenzwachter (itipiitoZot), im 20. Jahre aber wurden sie in 
das Xrlątap/tzóv ypappaTsioy eingetragen und leisteten den Eid im 
Haine der Agraulos. Auch Pollux liess sich tauschen durch das 
iraóiSTs; rjp^aat, denn wenn er an einer andern Stelle I, 57 er- 
klart Łittóietsę Se Traczów o łęr^cov 8óo Itt,, so erhellt ja, dass 
ihm das skióists; ł^łjaat der zweijahrige Ephebendienst war !)• So 
kam man dazu, die zweijahrige Frist vor der Ephebie (£iti8terś; 
rjP^aat) zu verwechseln mit dem zweijahrigen Dienste der Epheben 
selbst, und da dieser von der Ausubung anderer biirgerlichen Rechte 
in der Hauptstadt wenigstens zeitweise ferne hielt, so verfiel man 
sogar darauf, die Einschreibung in das Gemeindebuch und die biirger- 
liche Miindigkeit erst in das zwanzigste Lebensjahr zu setzen, wahr- 
end doch in der Rede des Lykurgos gegen Leokrates § 76 mit aller 
wiinschenswerten Deutlichkeit gesagt ist: optv sattu opzoę, ov ópvóoooi 
7ta'/TćC ot uoXtxai, sKctS«v się to X7j?tapxtzóv ypapp.aTStov epypatpuia:, 
zat I <p 7/ 3 01 7 v w v a Auffallend ist, dass neuerdings auch B. Stark 
zu K. Fr. Hermann Gr. Privatalt. S. 283 etc. einen schiefen Zusatz 
machen konnte: „Der zweijahrige Zeitraum (das Stsre; r^av) der 
Ephebie, wobei ein Jahr in der itspwtoXetą zugebracht wurde, wurde 
in Athen spater yerkiirzt, die Epheben des zweiten Jahres hiessen 
dann ot e$ gęr^u»v oder ot ivot Icp7]pot“. Der Ausdruck Ststsę 
(richtig łrct StsTc? oder eraSiersę ^pav) ist hier abermals missyer- 
standen wie bei Pollux I, 57 łitt óts-s; •fya<37Mv ó sę ouo ett].

Nach A. SchdfeFs ausfuhrlicher Untersuchung (a. a. O. S. 22. 
24. 37.) begreift man wohl, wie Didymos das sechzehnte Jahr ais 
das Ende der Ephebie ansetzen konnte; er war namlich in der 
Bestimmung der Reife der Siebenzahl gefolgt. Nach den Heb- 
domaden des menschlichen Lebens schloss aber das Knabenalter mit 
dem yollendeten 14. Jahre. Das Leben selbst jedoch und das 
attische Recht insbesondere haben mit dieser Doctrin nichts zu 
schaffen, wenngleich wiederholt (vergl. S. 5 die Altersstufen nach 
Censorinus) eine rechnerische Combination mit der Siebenzahl im 
Sprachgebrauche yersucht wurde. So durfte denn bei der Verworren- 
heit des Gegenstandes die nachfolgende deutliche Erorterung ihre 
Stelle finden.

Im ersten Bandę dieses Werkes wurde nachgewiesen, dass und 
auf welche Weise die reiferen Knaben, resp. Jiinglinge yom 16.

i) Vergl. die nene Ausgabe der Bdckh’schen Abhandlungen De Ephebia 
Attica, in den opnsc. acad. p. 143.
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Lebensjahr an ernsteren Leibesiibungen obzuliegen pflegten, nachdem 
sie bis daliin, d. i. bis nach dem Eintritt der Mannbarkeit, mit 
leichteren Uebungen (zoocpórspa aYtimapara), gleichsam noch mit 
gemeinsamen Turnspielen in der Palastra, sich abgegeben hatten. 
Nunmehr besuchten sie ungefahr zwei Jahre iang eines der grossen 
Gymnasien und nach Ablauf dieser Uebergangszeiti (sd> ł-aótsTs; 
r^ijawai) konnten sie miindig gesprochen und in das attische 
Biirgerverzeichniss eingetragen werden1). Dasselbe Reclit, wie fiir 
die Sóhne der Erbtochter, galt auch fiir die Wais en: sie 
wurden Herren ihres Vermbgens, sobald sie in die Urkunde einge- 
schrieben waren, die /.r^to;pxtxov ypapparsiot hiess. Dagegen wo der 
Vater am Leben war, verblieb natiirlich ihm die Verfiigung iibe 
sein Eigentum. Aber die Eintragung in das Gemeindebuch ist, wie 
fiir das Familienrecht, so auch fiir die Ausiibung biirgerlicher Rechte 
im Staate entscheidend. Es ist nur in der Natur der Sache gelegen 
wenn vorzuglich bei Waisen, dereń Bevormundung aufhort, von dem 
Eintritte der Miindigkeit die Rcde ist, oder wenn die Erbschaft eines 
miindig gewordencn Solines, worauf seine Eltern keinen Ansprucli 
haben, yorzugsweise erwahnt wird. Das ist eben der Fali bei den 
Sohnen von Erbtochtern, auf die das Vermógen eines Hauses iiber- 
ging, welches keinen mannłiclien Sprossen hatte; sie traten nach 
erlangter Miindigkeit, auch wenn die Eltern noch lebten, in den Be- 
sitz des miitterlichen Erbtheils (Schafer a. a. O. S. 24).

i) Vergl. das bereits erwahnte Gesetz bei Demosthenes geg. Steph. XLVI, 
§ 20 zai im iZ eittzWjpou uę ymjTai zai a u. a Zj pźj aeittSiete;, zpars'v riuv ypł)paTu>v, 
-ói a'rov [ietp6'v -r] fATjrpi. Womit zu vergl. ein wichtiges Fragment no. 223 des 
Hypereides, bei Harpokration s. v. eittSierk ^ijaai • eitei 31 ś^e-fpappi śfcu zai ó vópo; 
aneStozs r/p zopt?^ ru>v zataXeicp&evTa>v -ij uuppi, os zsleóet zuptouc efoat eitizWjpoo 
zat rijc ouaiaj anaa?;? touc itatSaę, śav ŚTttSterśc dann die weiteren
Belege aus Vormundschaftsreden bei Bockli 1. c. p. 140 są. und A. Schafer 
S. 25 f. 31.

In Riicksicht auf dieses Yerhaltniss eben hat nun O. Haupt 
(Beri. Zeitschr. fiir das Gymnasialwesen XVI, S. 218) gegen A. 
Schafer und Relidantz zu erweisen versucht, dass in der obenerwahnten 
Angabe des Grammatikers Didymos doch etwas wahres vorliege. 
Namlich wenn derselbe ubereinstimmend mit Solon den Eintritt der 

mit 14 Jahren bestimme, lieisse der Ausdruck siu Sists;
(so schreibt Haupt) soviel ais: sdv sxzat<5-za żt<ov pśtcmat (vergl. 
oben S. 19); derselbe „wird nur vonWaisen gebraucht, fiir die das 
attischeRecht von der allgemeinen Regel, dass die vaterliche i) 
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Gewalt aufhoren sollte mitAblauf des dritten Jahres nach der Puber- 
tat, eine Ausnahme festsetzte. Die haufigen Veruntreuungen 
pflichtvergessener Vormiinder, wodurch nicht allein den Waisen ihre 
Habe verloren, sondern auch das Interesse des Staates selbst ge- 
fahrdet war, indem die reichen Biirgersbhne, welchen die offentlichen 
Leistungen oblagen, dadurch verarmten, mussten ein Gesetz empfehlen 
welches den Waisen sobald ais mbglich die selbstandige Ver- 
waltung ihres Vermbgens gestattete. Die Existenz eines solchen 
Gesetzes beweist selbst schon zur Geniige, dass fiir die Waisen 
eine Ausnahme gemacht werden sollte; diese bestand nun darin, 
dass sie ein Jahr friih er ais die athenischen Jiinglinge, dereń Yater 
noch am Leben waren, miindig erklart wurden.“

Die Entscheidung iiber diesen Punkt hangt bekanntlich aufs 
genaueste zusammen mit der schwierigen Bestimmung des Geburts- 
jahres des Demosthenes. Man hat dasselbe fiir das 4. Jahr der 
98 Olympiade (Archon Dexitheos, 385 v. Chr.) angesetzt, nach Pseudo- 
Plutarchos in den Biographien der zehn Redner, wahrend Demo
sthenes selbst in der XXX. Rede § 17 seine Einschreibung datirt 
hat mit dem Archonten Kephisodoros (Olymp. 103^ = 366 v. Chr.) 
Hiernach hatte aber Demosthenes zur Zeit seiner Aufnahme unter 
die Epheben mindestens das 18. Lebensjahr vollendet. Neuestens hat 
J. II. Lipsius (Jahrb. f. Philologie u. Padagogik 1878, S. 299 ff. 
„iiber den Zeitpunkt der Miindigsprechung im attischen Reclite“) 
die dadurch sich ergebende Schwierigkeit, dass die Aufnahmen selbst 
jahrlich in einem Termin geschehen zu sein scheinen, der zwischen 
den Wahlen der einzelnen Demen und der Staatsbeamten schwankteł), 
in folgender Alternative pracisirt: Ob die wahrscheinlich gemachte 
Dokimasie imBeginn des Jahres diejenigen befasste, die im Laufe 
des begonnenenKalenderjahresihr achtzehntesLebens- 
jahr erfiillten, oder die, welche das letztere bereits im vorauf- 
gehenden Jahre beschlossen hatten? Fiir die erstere Alternative uns 
zu entscheiden zwingen die bekannten Angaben, welche Demosthenes 
iiber sein Alter beim Tode des Vaters und iiber die Dauer der 
Vormundschaft macht. Damach halt auch Lipsius an Schafer's 
Ansicht fest, dass Demosthenes in den letzten Monaten des Jahres 
384 oder noch in der ersten Halfte von Olymp. 99£ geboren ist. 
Nach Schafers Untersuchung (Demosth. III, Beil. II, S. 27 ff.J ist

’) ev dpyatpsmaię, Demosth. Leoch. § 39; Isaios Apollod. § 28; Westermann 
zu den Vitae X orat. p. 21 und in Pauly’s Realencyclopadie III, S. 163; Voemel 
Zeitschr. f. d. Alt. 1846, S. 70; Petersen ebenda (1846) S. 589.
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allerdings anzunehmen, dass die Aufnalime in den Demos niclit zu 
beliebiger Zeit, sondern nur am Tage der Amtswalilen erfolgte. 
Sicher ist jedoch nur, dass mindestens im 18. Jabrc stehen musste, 
wer in das Gemeindebuch eingeschrieben sein wollte. Allein gerade 
diese Einschreibung in das Avj$tapx'.xóv mit dem achtzehnten Jahre 
glaubten Manche von der Prufung der mannlichen Reife (6oxtuaoia 
etę av8paę) aus dem Grunde trennen zu miissen, weil die athenischen 
Epheben erst mit dem zwanzigsten Jahre durch die Theilnahme 
an den Volksversammlungen zur vollen Ausubung ihrer staatsbiirger- 
lichen Rechte gelangten. Man miisse folglich die Einzeichnung in 
das Gemeindebuch selbst erst auf diesen Termin, das zwanzigste 
Lebensjahr, ansetzen. Dagegen ist jedoch ein fiir allemal zu be- 
merken, dass wir ja bestimmt wissen, wie der jungę Athener von 
jenem Termine des achtzehnten Jahres an bereits juristisch selbst- 
standig war, heiraten konnte, vor Gericht auftreten und dergl. Wir 
brauchen nur zwischen dieser sofortigen civilrechtlichen nnd der 
spater eintretenden vollen staatsrechtlichen Volljahrigkeit (Vergl. 
Schomann Gr. Alt. 2. Aufl. I, 372J zu unterscheiden, ohne beide 
zu verwechseln. Eine Verwechslung beider aber haben schon Bockh 
a. a. O. p. 154 und Westermann S. 164 ganz richtig daraus abge- 
leitet, dass eben die Demen ausser dem kr^tapx'.zdv TpappotTSioK noch 
einen besonderen 7ttva$ szxXrJotaoTizo/; zu fiihren pflegten '). Es be- 
weist nichts dagegen, wenn gelegentlich 3oxtpaa8ijvat oder enPa?^vat 
kurzweg fur etę tou; Sijpdra; und syrpa<pi£vcti etę to
Ar.$tapXtxóv 7pappaxstov stehen. Denn die feierliche Abstimmung 
der Gaugenossen schloss eine Prufung des Anrechtes auf den Demos 
in sich, es konnte wider dasselbe Einspruch erhoben werden. Aber 
diese Aufnahmc unter die Manner (Soztpaata etę av8paę, cf. Demosth. 
or. XXX, § 17 era tout<ov łvexaXouv Soztpaaihtr.) ist nicht identisch 
mit der Aufnalime unter die Burger, wenngleich die erstere natur- 
gemass vor der zweiten stattfand2); denn der Zweck der Dokimasie 
in den Phratrien war, nach Prufung der kbrperlichen Entwickelung 
den Eintritt der Pubertat zu erkliiren. Dieselbe kann aber auch 
nicht wie Bohnecke geglaubt hat a. a. O. S. 19, der andern um 
Jahre yorausgegangen sein, so dass die Zwdschenzeit mit dem Aus- 

1) Siehe K. Prantl Miinchener Gel. Anz. 1844, II, S. 714 iiber Bohnecke's 
Forschungen auf dem Gebiete der att. Redner, und nunmehr Dumont Essai sur 
1'ephebie attiąue I, p. 26, Notę 1; p. 30, Notę 4: p. 74.

2) Heliodor. Aithiop. 1,13 etę touc tpparopa; zai etsa^aYaw, etę e?i]{3o’>ę
efYpatlaę, itoltrrpi uperepoy zara rouc MÓpo-ję aitoęźpiaę zrk.
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druck eraSie-s? 7$av gemeint ware 1), sondern die Demarchen, denen 
die Aufbewahrung der Gemeindebiicher oblag, mussten begreiflicher- 
weise, ehe sie die Abstimmung iiber die jedesmal am Ende des. 
biirgerlichen Jahres in die Biirgerrollen ais miindig Einzutragen- 
den vornehmen konnten, zuruckgehen auf das Register der 
Phratoren (zotwD 7papi|j.2Tsiov), in welches die Betreffenden ent- 
weder bei dem ersten Vormerk nach der Geburt, am dritten Tage 
der Apaturien (zoupsakt;, vergl. unten iiber die Haarschur der 
Jiinglinge), oder spater in Folgę einer Adoption eingetragen worden 
waren 2J. Es ward also bei dieser Gelegenheit allerdings nur ein- 
mal eingeschrieben, in die Biirgerliste namlich, und insoferne hatte 
Prantl a. a. O. recht die fbrmliche Trennung der Soztpaaća von der 
i^Ypacp?) bei Bohnecke zu riigen; aber Bohnecke hatte mit gutem Grund 
zwei verschiedene Momente fiir den gesammten Vorgang bestimmt 
hervorgehoben und nur darin geirrt, dass er mit Riicksicht auf die 
gesetzliche Begiinstigung der Waisen und der Sbhne von Erbtóchtern 
die Soztutzota etę augpaę fiir alle Jiinglinge móglichst weit zuriick- 
datirt, ais ob namlich mit demEintritt der Pubertiit sie alle „grossere 
Freiheit“ genossen hatten. Nun aber wissen wir, dass nach attischem 
Gesetzc die vaterliche Gewalt erst aufhbrte, resp. die privatrechtliche 
Uundigkeit der Sbhne begann, wenn diese das dritte Jahr ihrer 
Reife vollendet, also das achtzehnte Lebensjahr crreicht hatten.

Die Griinde ferner, aus denen O. Haupt zu seiner Ansicht ge- 
langt ist, sind achtbar genug, auch wenn wir uns immer wieder vor- 
halten, ob denn nicht in einem solchen Falle der „móglichst friihen" 
selbststandigen Verwaltung des Vermógens durch Waisen, die wir 
ja doch nur ais unmiindig bezeichnen kónnen, die Absicht und Ver- 
giinstigung eines derartigen Gesetzes yielfach illusorisch werden und 
sogar zum offenen Nachtheil ausschlagen musste. Einiges Bedenken

>) O. Haupt nimmt vollends zweierlei Dokiinasien an, S. 220: „Um das 
15. Lebensjahr wurden die Knaben, welche bereits im friihesten Alter an dem- 
selben Tage der Apatnrien in das zotvóv Ypauparetou eingetragen waren, im Phratrion 
einer Dokimasie unterworfen, sie wurden p.eXke<p7](3ot. Die erste Dokimasie, welche 
Aristoteles um das 15. Jahr setzte, trat, wie aus Solon erhellt, nach vollendetem 
14. Lebensjahre, imVerlaufe des 15. ein“. Und S. 221 „die der eyj-paiph etc yp. 
unmittelbar vorangehende Soztptasia etc av3paę ist mit der obigen nicht zu ver- 
wechseln.“

2) Harpokr. s. v. zotvóv Ypaptp.areiov • ró z. yp. eattv etę o eveypaęovro ot 
eiaayópeTOt etę rouę ©paropaę zal yew^rae, ró 8e Xi]$'.apytzóv etę o evefpa?ovro oi 
etę rouę S^ptouę śyppatpópteoot. Ibid. s. v. Sijpapyoę ■ ra yp. napa roórotc zat 
a’jv^’O'/ rouę Sijpouę óitóre oepaeteu, zat tpijeou auroię eStSoaau. 
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in dieser Hinsicht hat Haupt auch selber gefiihlt, indem er sich 
einem solchen Ausnahmegesetz gegeniiber zu der weiteren Ausnahme 
gedrangt sieht, dass der militarische Dienst der Epheben fiir diese 
Epiklerensóhne, die weit friiher ais andere miindig geworden waren, 
immerhin erst mit dem achtzehnten Jahre zu beginnen brauchte. So 
folgert er denn ebenda S. 218: „Wenn fiir die friihere Miindigkeits- 
erklarung der Sóhne der Epikleren der Grund in die Augen spripgt, 
so liesse sich nicht ermitteln, warum der militarische Dienst fiir sie 
friiher sollte begonnen haben ais fiir die iibrigen atheniensischen 
Jiinglinge; auch steht fur den Ephebendienst das 18. und 19. Lebens
jahr hinlanglich fest, so dass wir glauben, dass fiir die Sóhne der 
Erbtóchter das 17. Lebensjahr, wie von den Liturgien (Lys. geg. 
Diogeit. § 24', so auch vom Kriegsdienste (ais Ttspiuokoi ?) frei ge- 
wesen sei und dass sie erst nach zuriickgelegtem 17. Jahre jenen 
beriihmten Eid leisteten (warum denn nicht mit den iibrigen nach 
dem achtzehnten?}. Lykurgos gegen Leokrates §76 hatte das 
Allgemeine im Sinn; ohne auf die vom Gesetz gebotenen Aus- 
nahmen Riicksicht zu nehmen, erwahnte er diese Eidesleistung in 
der Weise, ais ware sie unmittelbar nach ihrer Aufnahme in die 
Biirgerlisten geschelien, wahrend doch bei den Sóhnen der Epikleren 
ein Jahr zwischen ihrer Aufnahme in die Biirgerlisten und der 
Leistung dieses Eides verstrich.“

Dabei ist natiirlich keine Rede von padagogischen Bedenken 
gegen eine so ganz verschiedene Behandlung der mannlichen Jugend, 
die doch, nach Ausweis der Inschriften, gleichmassig literarisch und 
gymnastisch-militarisch von Staatswegen gebildet wurde. Nach un- 
serem Ermessen liess aber der genau zwei Jahre umfassende Studien- 
plan fiir die Epheben keinerlei Ausnahmestellung zu fiir wenige ver- 
einzelte, die durch ihre jungen Jahre von den iibrigen Mitgliedern 
der Corporation zu weit abstanden. Ein Altersdispens, wie solcher 
in Yornehmen rómischen Familien in dieser Beziehung haufig vorkam 
(vergl. untenj, lasst sich fiir die griechischen Verhaltnisse wirk- 
lich erst in der spateren Zeit nachweisen, seitdem man daran dachte, 
das Pradikat Ephebe auch Góttern beizulegen (Dumont Essai sur 
1’ephebie att. I, p. 43j. Auch ware es sonderbar, wie eine solche 
Stellung bei der sonstigen Ausfiihrlichkeit der einschlagigen Berichte 
so ganz spurlos fiir uns hatte verdunkelt werden kónnen. Wenigstens 
wissen wir von den Waisen der im Kriege Umgekommenen bestimmt, 
dass sie der athenische Staat bis zum 18. Jahre unterhielt und 
unterrichten liess, worauf sie dann mit den iibrigen Altersgenossen 
in die Ephebie eintraten, mit einer vollen Riistung zum letztenmal 
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vom Staate beschenkt. Ihr Vermbgen war ebenfalls von Leiturgien 
befreit, nicht aber von der Vermbgenssteuer.

Endlich diirfen wir hier nicht unerwahnt lassen, in welcher 
auffallenden Weise neuerdings Max Duncker in seiner Geschichte des 
Altertums (Geschichte der Griechen, II, 250) jene Trennung der 
8oxijjtaaia von der bei Bohnecke dahin umdeutet, dass er,
irregcfiihrt durch PolluxJ), die Ableistung des Biirgereides in das 
zwanzigste Jahr der Epheben verlegt, in den „Tempel der Athene 
Aglauros auf der Burg“, nachdem dieselben in die Iloplitenrollc des 
Stammcs eingeschrieben und bewaffnet worden waren. Damach 
ware ja unter einem Epheben uberhaupt nur eiu unmiindiger Jiing- 
ling von 18 — 19 Jahren zu verstehen! Weiter wird S. 249 bemerkt, 
dass die Epheben mit dem zwanzigsten Jahre durch dieEin- 
zeichnung in die Burgerrolle der Phratrie und des Stammes 
unter die volljahrigen und stimmberechtigten Burger aufgenommen 
wurden; Seite 250 „Sie wurden den Phratoren vorgestellt, welche 
die Beweise fiir ihre biirgerliche Abstammung auf Grundlage der 
Geburtsregister v o n neuem zu priifen hatten.“ Dazu Anmerk- 
ung 2 „Die Einschreibung vor den Demoten ist natiirlich die 
spatere Praxis, obwohl die Phratoren auch dann noch gewisse Func- 
tionen (?) behielten. Nachdem die jungen Biirger aus den drei 
oberen Klassen, welche zum Hoplitendienst bestimmt waren, dann 
anch in Bezug auf ihre kórperliche Tiichtigkeit diensttauglich be- 
funden waren, wurden sie in die Hoplitenrolle des Stammes ein- 
geschrieben und mit Schild und Lanze bewaffnet in den Tempel der 
Athene Aglauros auf der Burg gefiihrt." Yielmehr tretcn diese Jiing
linge zufolge der Miindigkeitserklarung erst ein in die Zahl der 
Demoten und damit zunachst in die Zahl der Epheben, um zwei 
Jahre hindurch zu den letzteren zu gehóren ; erst mit dem zwanzigsten 
Jahre begann fiir sie mit der Zutheilung an das Heer die 
Verpflichtung, im Not fali auch ausser Landes Kriegsdienste zu leisten. 
Der von Bohnecke aufgestellte Unterschied zwischen einer Reife, 
welche den Athener befahigte seinem Ilause und seinem Yermogen 
vorzustehcn, und einer Zulassung zur Ausiibung biirgerlicher Rechte 
erweist sich ais unbegriindet, eben nach der Bedeutung, welche das 
Gemeindebuch (to /^'.'zp/tzóy ypappaTsio'?) in allen privatrechtlichen 
wie in den offentlichen Yerhaltnissen hatte. Denn alle biirgerlichen

') VIII, 105 zat etę ptlv rouę l<p^$o’ję etaijeaav ózwizatSeza śn; i'evópevot, 8-jo 31 
etę Ttepntóhw? 7]p$[«>5vro, eizoaruJ 81 i-n^parfovto t<u Xq£tapytz<u YpappaTeltu, zat <apvjov 
ev 'AypaAou zt)..
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Verhaltnisse kamen durch eine Fiilscliung desselben in Mitleiden- 
schaft. Bei Zweifeln iiber die Anverwandtschaft in Erbfallen ging 
man auf diese Urkunde zuriick; auf ihr beruhte, im Interesse der 
Staatsgemeinde, die Aufforderung zu einer Leiturgie von Seiten der 
Phyle, die Einreihung in die Symmorie, die Bestellung zur Trier- 
archie, Aushebung zum Kriegsdienst, Yorladung vor Gericht, Losung 
in den Ratb und in die Aemter: nur durch gewisse Fuhrung der 
Gemeindebucher wird das biirgerliche Recht gewahrt, dass der den 
das Loos getroffen und kein anderer ins Amt trete. Hiernach be- 
greift es sich, dass spate Grammatiker, denen die rechtliche Be- 
deutung von unklar war, den Ausdruck ArjąiapytzŁy ypapparstoy 
gerade von der Losung der Behorden herleiten wollen (Vgl. Sckafer 
a. a. O. S. 31). Die Wichtigkeit dieser Gemeindebucher liegt also 
darin, dass alle anderen Biirgerverzeichnisse, dereń die Behorden zu 
Yerschiedenen Zwecken bedurften, auf Grund derselben zusammen- 
gestellt wurden; waren sie verloren gegangen, so konnten sie nicht 
durch eine Copie ihrer Abschriften hergestellt werden, sondern nur 
auf Grund einer allgemeinen Durchstimmung (ótaiLrJtptai;) der Gau- 
genossen, wodurch Eindringlinge sofort beseitigt wurden. Der Dem- 
arch war wie fiir die Fuhrung, so fiir die Bewahrung dieser Listen 
yerantwortlieh {Scliafer S. 32 mit den Belegstellen).

Damach ist aber auch die Frage zu beantworten, ob die Auf- 
nahme unter die Epheben mit Anfang des achtzehnten Lebensjahres 
erfolgte oder erst nach Vollendung desselben. Fiir die erstere An- 
nahme haben sich entschieden erklart Bockli opusc. acad. p. 143; 
A. Schafer S. 35; fur die zweite Corsini F. A. II., p. 318; Voemel 
Zeitschr. f. d. Alt. 1846, S. 126. Die Eintragung in die Biirger- 
listen wurde nicht friiher ais um das Ende des biirgerlichen Jahres 
vollzogen, in welchem die Jiinglinge das Alter der Miindigkeit er- 
reichten. Nach dieser Einschreibung aber unter die Gaugenossen 
(ÓTjjWTat) wurden die angehenden Epheben im Theater dem ver- 
sammelten Volke yorgestellt und mit Speer und Schild wehr- 
haft gemacht1). Wahrscheinlich empfingen sie bei dieser Ge- 
legenheit auch den kurzeń schwarzen Ephebenmantel (ykapuę), wie 
denn die jungen Romer gleichfalls um diese Zeit ihre Traclit 

1) Vergl. die interessante Stelle von der germanisohen Bowehrung bei 
Tacit. Germ. 13 arma sumere non antę cuiquam moris quam ciyitas suffecturum 
probaverit. tum in ipso concilio vel principum aliąuis vel pater vel propin- 
quus scuto frameaque iuvenem ornant. haec apud illos toga, hic primus 
iuyentae honos; antę hoc domus pars yidentur.
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iinderten. Hierauf wurden sie zu dem am Fusse der Akropolis ge- 
legenen Agraulion, dem Heiligtum der Agraulos oder Aglauros, ge- 
fiihrt, um daselbst feierlich einen Eid zu schwbren, dass sie dem 
Vaterlande dienen und seiner Vertheidigung sieli weihen wollten.

Wenn nun aber Vómel a. a. S. 123 die Einsclireibung der 
Epheben erst nach der Eidesleistung ansetzt, so straubt sich gegen 
diese Annahme, abgesehen von jeder Analogie in solchen Gebrauclien, 
schon der Wortlaut einer bekannten Stelle bei Lykurgos gegen 
Leokr. § 76 upzo;, ov opvuoo3t 7tavT=ę ol TtoZitai, e7tćt5dv et; to Zrjętap- 
X’.xdv YptzppaTe'iov eyipacpaiat zal ecpzj.Bot yśyawTat. Man yergleiche auch 
den entsprechenden Passus in dem Eide der Burger von Dreros, 
unten S. 52. Nach einer Mittheilung namlich aus Philochoros*)  
wurde an der bezeichneten Stelle unter dem Burgfelsen das Ge- 
dachtniss an den Opfertod jener Tochter des Kekrops bewahrt, welche 
ais Priesterin der Athene, um ihre Vaterstadt von Feinden zu retten, 
einen Gótterspruch erfullend sich von der Burg herabgestiirzt hatte.

i) Frag. 14, Scliol. Demosth. de falsa leg. §303: zai tóv ev tuJ rnę 'Aylalpoo 
[sic cod. S, Laur. S, cf. Voemel's liandschriftlichen Nachweis, dagegen schreibt 
Boćkh 1. c. p. 149 'AypaóZou, vrgl. Pauly Realencykl. 2. Ausg. I, 1, S. 458 und 
den Znsatz in K. Fr. Hermanris Gr. Staatsalt. 5. Aufl. S. 462, A. 7, desselben 
gottesdienstl. Alt., bearbeitet von B. Stark, § 61, A. 4, wo jedoch an der Namens- 
form “Aylaopoę festgehalten wird.] t<uv eęijflciw ópzov (sc. dvayrp<óax«w) • ev 8e r«J 
tepevet ol ejióvre{ ele toóc ez TtaiSuw peta Ttowonltdr? <upvjov óneppaye'v a‘/p’.
0avato’j rtfi flpeAapewę, dazu Plntarch. Alkib. 15.

Nach anderer Auslegung stiinde Agraulos ais Priesterin des 
Erechtheums in Zusammenhang mit der Erechtheussage und dem 
Plynterienfeste (A Mommsen Heortologie S. 434 ff.). Vollcnds aber 
gar zu fein ist uns die Deutung des Namens Agraulos ais Flur- 
hiiterin (agrarische Athena) gegeniiber der Schreibung Aglauros, von 
der im Plynterienfeste wiederkehrenden Ilimmelsheitre (Schomann 
Griech. Alt. II. 2. Aufl. S. 451). Das Bedenklichste ist es jedenfalls, die 
Einzeiclinung der Epheben (^patpat) geradezu ais Agraulosfest zu 
betrachten, wie A. Mommsen gethan, Heortol. S. 435, Anm. Wie? 
hatten die athenischen Jiinglinge jener neugierigen, ungehorsamen 
Agraulos des Erechtheusmythos schwóren sollen? Ohne Zweifel bil- 
dete die Beeidigung der Epheben den Hauptinhalt des Agraulos- 
festes, welches von den Plynterien ganzlich zu trennen sein diirfte. 
Wahrscheinlich ist, dass man spater nicht mehr wusste, was die 
Agraulos im Eide der Epheben zu bedeuten habe, und man dachte 
sich alsdann Agraulos ais eine herzhafte Patriotin, die einstmals in 
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schwerer Kriegsnot durch frciwillige Ilingebung ihrcs Lebens das 
Vaterland gerettet habe.

Der von Solon vorgeschriebene Waffeneid und zugleich 
Biirgereid, wie ihn die Epheben ablegten, yerdient hier unsere be- 
sondere Beachtung, obgleich die uns uberlieferte Formel desselben 
nicht gerade in allen Einzelheiten authentisch erscheint. Gegeniiber 
den Angaben bei den Alten selbst, die doch wahrlich charakteristiąch 
sind und mit den Grundziigen der erhaltenen Eidesformel leidlich 
stimmen, yermogen wir der Einsprache Cobcfs ’) um so weniger ein 
entscheidendes Gewicht beizulegen, ais diese lediglich auf einen 
Ausdruck sich bezieht. Aus dem Bedenken aber, das einzelne kurze 
Varianten immerhin heryorrufen konnen, ergibt sich noch kein aus- 
reichender Grund, um sofort das Ganze zu yerwerfen, ais ob wir es 
da mit einer scliulerhaften Stiimperei u. dgl. zu thun hattcn. Die 
bei Stobaios und bei Pollux'1 2) crhaltcne Formel lautet in deutscher 
Uebersetzung folgendermassen: Ich will diese (heiligen) W a f fe n 
niemals s chan den noch me i n en N eben mann in der 
Reihe verlassen, sondern kampfen fiir die Heilig- 
tiimer und (fur) das Gemeingut sowohl allein ais mit 
Andern (Vielen). Ich will das Vaterland nicht gemin- 
derthinterlassen, sonderngrósser undbesser (zuWasser 
und zu Lande) ais ich es uberkommen habe. Ich will 
hóren auf die, welche jedesmal zu entscheiden haben, 
und den bestehenden Gesetzen gehorchen, sowieallen 
anderen, die das Volk einmiitig yerordnen wird, und 
so Einer sie aufhebt oder ihnen nicht gehorcht, will ich 
das nicht zulassen, sondern sie yertheidigen, sei es 
allein, sei es mit Andern (Allen). Und ich will die vater- 
landische Religion in Ehren halten; (meine) Zeugen 

1) Novae lectt. p. 223 eu7]xorjGu) rwy aet xptvóytcov, im o vero xpatvóvro)y, id est 
dp^óvT(uv, repetito prisco dicendi usu, quem referre volebat is qui lianę iurisiurandi 
formulam de suo finxit.

2) Stob. Flor. XLIII, 48 (II, p. 97, 48) ; Pollux Onom. VIII, 105 sq. ’Opxo;
Tuiv ’A9^vy]<5tv ecpi^toy. Oó xarai<T/uvd) ta duka (ta tępa sive onka ta tępa) ouS epcataket^tD 
róv Tcapaardryjy, orto av crot^Gu) [arot/d)] • apuyw Se xa’t óirep tep&y xat (uitep) oattoy 
xa’t póyoę xat peta ■rcokkuiy • tt]v itarptSa Se oóx eZarrto 'rcapaStosw, •nletu) Se xat apetui 
(xat xara xat xata Oakatray), oaijc av 7capaSe$copat • xat eÓ7)xorjG<o [sjyrjsu)] tuiy aet 
xptvóvT<0v [Cobct xpatvóvt(ov] (eptppóytoę) • xat rotę Oesuotę rotę iSpupeyotę itetaopat, xat 
ouorwaę av aXXouc ró oc UpÓGijtai ópotppóycoę* xa’t av ttę ayatpig touę 9eapouę i] prj
itetO^rat, cux eittrpetpw, apuyu) Si xat póvoę xat peta 'TcdyTioy’ xat tępa ta irarpta 
ttp^ato* tatopeę Oeot (rouraiy) *AyXa’jpoę, ’EvuaAtoę, *Apiję, Zeóę, 0akkd), Au$a>5 'Hyepóyyp



30

seien (hieriiber) die Gotter Agraulos, Enyalios, Ares, 
Zeus, T h a 11 o, A u x o, H e gem o n e.

Die Gotternamen am Ende der Eidesformel fehlen beim Stobaios, 
die ausserdem von uns eingeklammerten Worte bei Pollux. Fiir 
<j~o> otoi/yjaw, neben dem ich inReih’und Glied stehen werde, 
erwartet man coa-ot/łjaiu ’) oder auch oosra, weil die Epheben mit 
einem stehenden Ausdruck nach der Eintheilung in Rotten haufig 
<ptXot zai aoardta’. heissen2). Jedenfalls ware aber auch in aroi/st^, 
von ctol/o; = ouaro-ppa, die Beziehung auf den aoaratł]: oder 
łtapao-aTTr; (ópdZo/oę) in der Schlachtordnung gegeben3). In den 
Worten arp; irarpióa TcapaSttaw ró.etat zai apstw oaz? av zapaóiąwpat, 
schwebt deutlich ein Ausdruck tot; ós/opśvotę vor4). Von unbe- 
deutenden Unterschieden abgesehen5), bemerken wir noch, dass bei 
Pollux fiir sur(zo7]a<u steht otwyjsw, fiir ópotppóycoę aber spępoSto? 
und anstatt itXeuo zai apsća> die verdorbenen Worte 7tXsuaw ós 
zai a’poow oder zai zatapóaw, welche iibrigens E. non Lasaulx in 
seiner Abhandlung iiber den Eid bei den Griechen6) in die Formel 
aufnehmen zu miissen glaubte, nebst den unpassenden Zusiitzen aus 
Plutarchos Alkib. 15, die derselbe gleichfalls einfiigte, weil „die 
Formel, wie die der Heliasten, nicht zu allen Zeiten gleich gewesen 
zu sein scheint." Boi Plutarchos a. a. O. gibt namlich Alkibiades 
den Athenern den Rath tg> ev A^pauZcu 7tpoPaXXopsvov asl roi; sęyjpot;

*) Cf. Polyb. X, 21, 7 e<p’ oaoz ajC'JYo5vraę zai auaro tyouoraę 3iapćveiv. 
Xenoph. Anab. V, 4, 12 oioo yopoi azriarotyouzrsc alZąZotę.

2) D. i. Genossen, Commilitonen, spater in einzelne Corps unter selbstge- 
wahlten Vorstanden geschieden, Philist. F p. 351 syrj^sóaa; cweypa^e rov ouaranjo zai 
ajve<p7)Pov. Cf. Dumont I, p. 312 są. II, p. 225 extr.

3) Ganz geuau erklart Pollux I, 126 są. ró gaSo; aroi/oę zaZekat xai ró ecpeęą; 
£tvai xara ^adoę aroiypiv .... ó oś nap’ exaarov rarrópsooę napaararąę, ó 5ś un aótóz 
óJÓHta9ev sniararąę, aber den Ausdruck auararąę hat er nicht aufgenommen. Die 
beste Erklarung zur Sache gibt offenbar die Stelle des Lykurgos geg. Leokr. § 77 
nóję o 0'j zai roo napaararąo zai rąo ra$tv XeXoinev ó pąóś ra£ai ró ciupa napaa^ab; 
aber deshalb brauchte Dumont I, p. 13 nicht gleich zu sprechen von einem dis- 
cours de 1’orateur Lycurgue, qui nous a conserve le serment ephebiąue.

4) Vergl. Lysias XIII, 62 oi pśv f“P arparrjąYjaayre; up'v nok/.aztę pei^to rijo 
itóXtv rotę Siaóeyopśzoię arparą^olę napsóióoaaz.

5) Dumont I, p. 9 gibt im Texte gegen den Schlnss die Formel zai kpa 
zai narpia ripąam, was er gleichwohl iibersetzt je venererai les eultes de mes peres, 
also ra Harpia? Ebenda Notę 3 erklart er die Formel unśp tepiuo zai óaiu>v richtig 
durch pro sacris et publicis, gegenuber dem Thesaur. Steph. s. v. pro aris et 
focis, pro templis deorum et laribus familiarum, welche Erklarung zu wenig 
umfasst.

6) Wiirzburg 1844, S. 17 „auch will ich iibersMeer schiffen und ais Pflanzer 
das Land bauen. “ 
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opzov ?pyw 3sgatouv op>óou3t pap opot; yprjaaa&ai ’ArttZ7j;, rcupotę, 
zpthat;, aprcś/.otą, sl.atat; otzstav zotstaóat 8t8aazópsvot T7jv rjpspoy zai 
zapito<popov, worauf sich eine kiirzere Fassung bei Cicero de rep. III, 
9 bezieht: Athenienses iurare etiam publice solebant omnem suam 
esse terram, quae oleam frugesve ferret. Dieser ganze charakteristische 
Beisatz crscheint gleichwohl fiir die Formel zu breit und ist mbg- 
licherweise durch die an ihrem Schlusse genannten Naturgottheiten 
yeranlasst. — Wichtigcr ist, was E. eon Leutsch Philol. XII, p. 279 
hervorgehoben hat, dass in der Abschrift der Formel bei Arsenios 
Viol. XLV, 65 statt psta wavT<ov gelesen wird rcapa 7tavrwv, so dass 
in dem falschcn ixapz eine Spur des echten noXXtov zu erkennen und 
somit psa a 7tokk(DV fiir das richtige zu halten ware, gleichwie zu 
Anfang der Formel wirklich iiberliefert ist zat póvo; zat psaa uoXX(tv. 
Uebrigens vergleiche man mit der iiberlieferten Formel die mehrer- 
wahnte Stelle bei Lykurgos geg. Leokr. § 76 uptv jap iauv opzoę, 
ov dpyuooat 7tavTS? ot itoktrat, łustóav stę to X7j$tap/tzov ypapparsto 
2'ffpa'po'at zat soTj^ot yŁYcmat, pr/te ta lep a oitX a zaaata/otsw p/~s 

aa;tv Xsć<pstv, apuvsiv ós izarptót za: dps:vo> itapaótnasw. Viel- 
leicht ist aus diesen Worten jenes nach seiner Stellung unsichere 
Pradikat tspd beim Stobaios entnommen. Max Duncker a. a. O. S. 
250, A. 3 halt die Worte Ttaaptóa rcapaótoaw ztX. fiir einen 
spateren Zusatz, dagegen spricht aber unter anderem der bereits 
oben S. 28 citirte Ausdruck bei Ulpialios (Or. Attici ed. Didot II, 
p. 637, notę 438) ot E$to'm; stę tou; £ęnj[3ooę ez rcatóow pata 7tavoKAtcuv 
<up'mov mtsppa/sw a/pt &ava'-ou rij; hpsćapśv7ją. Ferner halt Duncker 
nach den Worten: „Ich will den bestehenden Gesetzen Folgę leisten“ 
fiir ein Einschiebsel die weiteren Worte: „und denen, welche das 
Volk ferner aufrichten wird“, indem er daran erinnert, dass Solon 
bei der Usurpation des Peisistratos nicht bios dem Gesetze nach- 
gekommen sei Partei zu ergreifen, sondern auch dem die Yerfassung 
mit den Waffen zu schiitzen. Dass dieser Eid von Solon vorge- 
schrieben worden, lasst sich schon daraus folgern, dass er auch den 
Heliasten, den Buleuten und den Archonten Eide auferlegte. Das 
Gelobniss den Nebenmann nicht zu verlassen, stimmt mit der solo- 
nischen Verfassung, die auf Feigheit im Kriege Atimie setzt. Die 
Wendung {kapot; toI; tópupśw.; Ttstsopat konnte nicht vor Solon ge
braucht werden; Drakon hatte nur das Strafrecht aufgezeichnet. 
Bekanntlich sind in der Regel die Satzungen Drakon’s mit ‘kapot 
bezeichnet, die Gesetze Solon’s aber mit vopot, allein bisweilen findet 
sich doch auch fiir vo'pot der altere Ausdruck fkopot, selbst bei Solon, 
nach Plutarchos Sol. 15. Die Formel: „und wenn Einer ftsopot auf- 
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hebt oder ihnen nicht gehorcht“ stimmt mit Solon’s Gesetz, dass 
jeder Burger beim Aufruhr Partei ergreifen miisse. Die Pflicht aber, 
die Verfassung zu vertheidigen, konnte den Athenern erst auferlegt 
werden, nachdem sie eine solche besassen. In dieser Hinsicht ver- 
gleiche man die Erórterung bei Lykurgos gegen Leokr. § 78 und 
die gelegentliche Belobung in Ehrendekreten, z. B. in dem Dekret 
fiir Phaidros, Sohn des Thymochares (Philist. I, 132) zat r/y tco/.w 
SASu8śpa>z zat fhrjpozpatoojjttYTp aoróvo|iov Kapifituzs zat toó; vópoo; zuptou; 
TOtę pil’ izu-ov. „Ein regelmassiger Hoplitendicnst der Bauern fand 
auch erst seit Solon statt. Erst hiernach war eine Verteidigung 
notwendig“, bemerkt Duncker noch, indem er uns zugleich erkennen 
lasst, wie er dazu gekommen ist, die Ablegung des Waffeneides fiir 
das zwanzigste Jahr der Epheben anzusetzen (vergl. oben S. 26).

Uebrigens ist uns auch eine andere Eidesformel erhalten, die 
fiir die Kampfgenossen jeden Alters abgefasst ist; zur Vergleichung 
mag sie hier folgen. Bei Plataa schwuren namlich die Manner also: 
Ich will nicht das Leben hóher achten ais die Freiheit, noch den 
Feldherrn verlassen, weder im Leben noch im Tode, will die in der 
Schlacht gefallenen Mitkampfer alle begraben; und wenn ich in die- 
sem Kriege die Fremden iiberwinde, will ich aus keiner der Stadte, 
die mitgekampft haben, die Burger yertreiben, solche aber, die sich 
zu den Barbaren geschlagen, alle zehnten; und von den durch die 
Barbaren verbrannten und zerstbrten Tempeln will ich keinen wieder 
aufbauen, sondern sie in Schutt und Moder liegen lassen zum Denk- 
mal der Gottlosigkeit der Barbaren fiir die Nachwelt1). — Nach 
Theopompos ware iibrigens derEid, den die Hellenen angeblich bei 
Plataa geschworen, erfunden2).

Freilich fehlt es auch nicht an Nachrichten, die uns erkennen 
lassen, dass innerhalb der politischen Parteien Griechenlands und 
insbesondere in den Kreisen der strengen Aristokratie fiir heiliger 
noch ais der Epheben- und Richtereid, durch den sie Treue den Ge- 
setzen und der Verfassung gelobt hatten, nicht selten derjenige Eid 
gehalten wurde, durch den sie in ihrer Clique (śratpeta, Club, aovw-

J) Lykurgos geg. Leokr. § 81 ; Diodor. XI, 29. Noch eine interessante Be- 
ziehung auf den Ephebeneid aus der Zeit des Verfalls mag hier Platz finden, aus 
Philostratos Apoll. Tyan. IV, 21, Vorwiirfe an die entarteten Athener: uptetc Se 
aPporepot tuN Eep$ou ■yuvatz<BV i<f śaurou; arekleaDe ot ■ppoweę ot veot to ecp-»j3ixóv, ot 
Ttalat pev <upvuaav eę 'AfpaAou tpoteuNetę uitep try itarpiSo; dtto9aveta9at zat ció.a 9ź/aea9at, 
wv Se tarnc ópotmat uttep riję uaepiSoę °az’/ćjottv zat 9upaov Xń<pea9at zóp’jv pev ouSep.iav 
<pepov, •ptiaizoptp.tp Se uoptpwpart, za*a  tóv EópiKtorp, ataypwę Staitpezov.

z) Fr. 167; Tlieon Progymu. p. G7 Speng. 
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jioata) dem Demos den Tod geschworcn haftem Solchen Leuten 
galt es fiir ausgemacht, dass Gesetze, die sie nicht selbst gemacht 
hatten, fiir sie auch nicht verpfiichtend sein kónnten. „Noch heute, 
bemerkt Aristoteles (Polit. V, 7, 19, p. 1310, 8), gibt es Oligarchien, 
dereń Glieder schwóren: Dem Demos will ich feindselig sein und 
nach Kraften rathen zu seinem Schaden. Und doch sollten sie viel- 
mehr das Gegentheil zu ihrer Maxime machen und vor sich her- 
tragen, und ihren Eiden den Zusatz geben: Ich will dem Volke nie 
Unrecht thun.“ Merkwiirdig ist darum jen er Zug aus dem Leben 
des bekannten athenischen Demagogen Kleon, den Plutarchos er- 
zahlt (Praec. ger. reip. c. 13J: Ais dieser den Entschluss gefasst 
hatte, in das óffentliche Leben einzutreten, liess er seine Freunde 
zusammenkommen und kiindigte ihnen die Freundschaft, weil diese 
imStaatsleben vielfach romgeradenWeg ablenke und 
irrefiihre. Natiirlich ist hierbei in erster Linie politische 
Freundschaft gemeint, Verzicht auf ihre Vortheile und Abwehr 
ihrer Versuchungen.

Was endlich die in dem obigen Ephebeneide genannten Gott- 
heiten betrifft, so ist beachtenswert, dass damit nicht die eigent- 
lichen Ephebe n gotter der historischen Zeit bezeichnet sind 
(vergl. Bd. I, 255 ff. 386; dazu Pausan. VII, 24, 2 iiber Zeu? toU, 
X, 38, 7 iiber die "'Ayazrs; sopdern vielmehr agrarische
und kriegerische Gottheiten. Ueber die erstgenannte dieser 
Gottheiten bemerkt A. Mommsen Heortol. S. 436, A. 2: „Die Ephe
ben wurden zuerst ais łtśpiitoZ.oi verwendet, um die Fluren und Grenzen 
zu hiiten, eine Beziehung, die aber auch der unabhangigen Agraulos 
der Burggrotte untergelegt werden kann. Da der Schwur in der 
Agraulos-Statte geleistet wird, so ist es nicht auffallend, dass die 
Ortsgottheit Agraulos vor allen anderen genannt ist im Eide“, wobei 
wir indessen ganzlich absehen wollen von der oben S. 28 beliebten 
Unterscheidung zwischen Agraulos und Aglauros. Duncker dagegen, 
der iiberhaupt in der Eidesformel mehr das allgemeine biirgerliche 
Moment betont, weist darauf hin S. 251, dass in den ausgewahlten 
Gottheiten Athene Aglauros, Thallo, Auxo und Hegemone ein Vor- 
wiegen der agrarischen Gotter sich kundgebe, gegen welche die 
Bauern, aus denen nach Solon’s Bestimmungen die grosse Masse des 
Heeres bestand, eine besondere Verehrung fiihlen mussten. Das ist 
richtig, nur durfen wir nicht ausser Acht lassen, dass jenes Moment 
sich beim Eintritt in die Ephebie geltend macht und nicht erst am 
Ende derselben, wie Duncker mit jener zu allgemeinen Fassung von 
bauerlichen Gottheiten andeuten will, weil er eben die Beeidigung

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 3 
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der Epheben in das zwanzigste Lebensjahr verlegt. Thallo, Auxo 
und Hegemone sind namlich die Namen der Chariten oder Horen 
in Athen, der zoupotpófpot, der Spenderinnen der Gaben der Natur, 
des Friihlings und der Fracht, nach der alteren Auffassung. In 
Sparta verehrte man nur zwei Chariten K/.ijta und Otzswa, d. i. 
Klang und Schimmer; in Athen gleichfalls zwei, die man Au?o; und 
cHYepó>7j nannte1). An dieser Natursymbolik hat auch Athena Theil; 
„sie ist die Himmelsgottin, in dereń Auftrage die Thauschwestern 
den Spross der Erde pflegen, und wie kónnen Saaten gedeihen ohne 
des Ilimmels Gunst?“ (A. Mommsen Heort. S. 6). Das stimmt aller- 
dings mit der S. 28 erwahnten Deutung der Athena Aglauros, weniger 
aber mit dem Begriff eines Waffeneides fiir das Vaterland, welchcr 
doch in den unmittelbar darauffolgenden Namen ’Evoa/.ioę und 'Ap^; 
stark hervortritt. Darum glauben wir auch, dass in der erhaltenen 
Formel die sieben Gótternamen keineswegs zufallig geordnet sind, 
sondern dass zwischen drei kriegerischen und drei friedlichen Gott- 
heiten, inmitten der Gruppe, mit Absicht und Beziehung vielleicht 
auf altere Darstellungen in der Kunst, gesetzt ist Zeus. Daraus folgt 
aber auch, dass wir in der Formel nicht etwa den Namen des 
''Aprfi streichen diirfen, ais blosse Erklarung des dabeistehenden En- 
yalios. Aber auch wenn man einerseits Enyalios identificirt mit Ares, 
andererseits Auxo mit Thallo, ais so ziemlich sich deckende Begriffe, 
so erhalt man immer wieder eine Gruppe mit dem beherrschenden 
Mittelpunkt Zeus. Nun ist aber unzweifelhaft erwiesen, dass vAp7j; 
’E',u«Xw; und ’Evoa/ao; unabhangig neben einander verehrt worden 
sind* 2). Allerdings ward in Athen Ares unter diesem Beinamen be- 
sonders geehrt; der Polemarch brachte dem Enyalios jahrlich im 
Verein mit der Artemis Agrotera ein Opfer dar. Er besass einen 
Tempel in Athen (Plutarch. Sol. 9), einen zu Argos, in Sparta, zu 
Megara. Nach Lukianos (quom. liist. scrib. 26) schwor man bei ihm 
ou pd rov ’Evua/aov, und friihzeitig, wie es scheint, bildete sich sonach 
die Yorstellung von einem Halbgotte dieses Namens aus dem Bei- 

]) Vergl. Pausan. IX, 35, 2, und iiber Adasia II, 30, 4; 32, 2; dazu Her- 
•mann-Stark Gottesdienstl. Altert. der Griechen S. 343, A. 17. Auf den grossen 
Ephebeninschriften der spateren Zeit ersclieinen dagegen immer nur a'. Xapcte;, 
vgl. Verhandl. der philol. Ges. in Wiirzburg S. 15.

2) Vergl. H. Keil Attische Culte aus Inschriften, Philol. XXIII, 219. Wie 
sich Preller Griech. Myth. I, 205 die Sache kurz zurechtlegen konnte, verstehe 
ich nicht. „Ares, bemerkt er, ist in der Ilias auch ’Evjaltoę genannt, dahingegen 
spater und namentlich im attischen Sprachgebrauche zwischen Ares und Enyalios 
unterschieden wurde“. Und in Anm. 2 der Schwur der Epheben: isropsj 8eoi, 
'A^paukot, ’ Eyjakio;, 'Api;;, Zsdc.
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worte des Ares łvoalio; ’)• Auf ihn, dem die Epheben zu Therapne 
in Lakonien jahrlich Hunde schlachteten* 2), passen jene swu/wt pj/a- 
vsd im Ajax des Sophokles v. 179, zu denen das Seitenstiick nicht 
fehlt in den ersten Kriegsiibungen und Streifziigen der athenischen 
wie der spartanischen Epheben3). Wie Plutarchos erwahnt, hatte 
Solon nach Besiegung der Megareer dem Enyalios auf der Insel 
Salamis einen Tempel gestiftet (Plutarch. Sol. 9). — In Betreff dbr 
an letzter Stelle genannten cH7'=póv7j sei hier noch bemerkt, dass wir 
in Sparta diesen Namen ais Beinamen der Artemis (Pausan. III, 
14, 6), bei Hesychios auch ais Beinamen der Aphrodite finden.

1) Cf. Xenoph. Anab. III, 2, 12; V, 2, 14 apa te tu> ’Evuali<p łjlala$av xtX.
Pausan. V, 18, 5 ean oś -zai 'Apłję oitXa ev8s3uxu>ę .... eitiypappa Se ’EvuaXtóc eariv aurcu.

2) Pausan. III, 14, 9; 20, 1 Hspdiwj? 8e od itoppio <I>oi{iaiov zaXouuevóv eartv, ev 
3e aur<i> Aioozoupiuy vaóę’ zai oi e <p q f) o i raj ’EvuaXta> duouaw eorauSa.

3) Vergl. auch Philostrat. gymnast. 12 Tąv 8e rd rou ’EvuaXioo
ov)paiveiv łtpoxaXoupevł;v touj meouc ec oitXa.

4) Vergl. oben S. 18 iiber und S. 24 iiber Sozipaaia eic av3paę, ausserdem 
besonders Heinriclis De Ephebia Attica p. 26 są. gegen die Ansichten Bólmeckćs; 
vorsichtiger urtheilt hieriiber A. Schafer a. a. O. S. 22.

3*

Jedenfalls also war die Eeier der Eidesleistung der Epheben 
ebenso wichtig ais ceremonios. Das Leben der Griechen war iiber- 
haupt reich an religibsen Akten. Es ist ja bekannt, dass die Glieder 
eines jeden Demos, einer Phratrie und eines Genos unter sich eine 
enge Vereinigung bildeten, die durch gemeinschaftlichen Gottesdienst 
in eigenem Tempel, sowie durch gemeinschaftliche Mahlzeiten ihre 
Verwandtscliaft in der Verehrung eines Heros oder Stammgottes (Oeó; 
ętarpcuD;) mehr oder minder festlich feierten. Wie ausgedehnt aber 
auch der attische Festkalender war, dessen besondere Bezugnahme 
auf die Corporation der Epheben weiter unten nachzuweisen bleibt, 
so fand ersichtlich bei der Verpflichtung der jungen Burger fur den 
Dienst des Yaterlandes ein offentlicher Vojgang statt, der nicht etwa 
nur das Interesse der zunachst betheiligten Eltern dieser Junglinge 
in Anspruch nahm, sondern die allgemeinste Aufmerksamkeit erregte. 
Mit- dem 18. Jahre ward die Einzeichnung in die Biirgerrollen und 
Yereidigung der athenischen Epheben mit grosster Feierlichkeit vor- 
genommen, gewissermassen auch ais Abschluss jener Priifungen, die 
der Miindigsprecliung vorausgegangen waren und worunter, bei allem 
Streit iiber den Zeitpunkt, die korperliche Untersucliung ais solche 
gewiss nicht anzuzweifeln ist4). Waren also, wie gesagt, die Jiing- 
linge in diesem Betreff und ebenso in ihren weiteren Anspriichen 
auf die Anrechte der Grossjahrigkeit sammtlich gepriift und hatte 
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man insbesondere die Ueberzeugung gewonnen, dass sie erwachsen 
und wohlgestaltet seien, also im Stande, dem Waffendienste allseitig 
zu geniigen und das Vaterland zu vertheidigen, dann erst wurde die 
vorhin besprochene Einschreibung der jungen Manner in das Ge- 
meindebuch des betreffenden Demos vollzogen. So wollen wir denn 
hier, zur Wiirdigung der gesammten Feier, das bei derselben iibliche 
Cereraoniell, soweit wir daruber unterrichtet sind, dann die Tracht 
und Ausriistung (navo7t/.ia) der Epheben, in der sie am Tage der 
Eidesleistung zum erstenmale sich zeigten, noch eingehender be- 
trachten.

Vor Allemist der charakteristische Brauch des Haarscheeren s 
anzufuhren, den wir um die Zeit der mannlichen Reife und Miin- 
digsprechung bei den attischen Jiinglingen treffen , wahrend in 
Sparta der mannlichen Jugend gerade vom achtzehnten Jahre an 
das Tragen langer Haare gestattet war, d. i. Haar und Bart wachsen 
zu lassen (xopav) wie die Manner !J. Den jungen Spartanern nam
lich war es iiberhaupt ycrboten sich zu schmiicken; ausgenommen, 
wenn sie in das Treffen oder sonst in eine grosse Gefahr gingen, 
dann erlaubte man ihnen ihr Haar schón aufzuputzen, ihre Kleider 
zu schmiicken und an den Waffen Zierraten zu tragen. (Vergl. 
hieruber weitere Betrachtungen in Fr. Schillers Abhandlung „Die 
Gesetzgebung des Lykurgos und Solon"). Gegeniiber der attischen 
kiirzeren Haartracht von der Ephebie an waren also umgekehrt die 
Lakedamonier von diesem Alter an zojkwts;, und diese Sitte ver- 
altete erst spat bei ihnen * 2). Reiches und wohlgepflegtes Haar galt 
im Altertum ais ein Hauptschmuck des freien und gebildeten Mannes; 
und wenn es auch Brauch war, dasselbe mit dem Eintritte des 
Jiinglingsalters dem Schutzgotte der Knabenzeit zu Ehren abzulegen, 
so blieb doch bei den Erwachsenen kurze Haarschur ein Zeichen, 
wo nicht der Diirftigkeit oder des Geizes, doch athletischer oder 
philosophischer Strenge, wahrend das gewóhnliche Leben sich mit 
einem massigen Schnitte begniigte (/f. Fr. Hermann a. a. O. S. 176).

1) Plutarch. Lys. 1; Aristot. Rhet. I, 9 otov ev Aaze5aipovi zopćw zaXov • 
eleu&epia; yap a q p e i o v.

2) Vergl. B. Starli zu K. Fr. Hermann Griech. Privataltertli. § 23, A. 13, 
S. 181; Stellen iiber xopav bei Krause Gymnastik S. 29, A. 5; eine wichtige bei 
Dion. Chrysost. or. XXXV, ed. Dindorf II, p. 43. Ueber das Haar des Nisus 
(cf. Simson der Hebraer) bei Vergil. Cir. 120 sqq. Stat. Silv. III, 4, 84 huic et 
purpurei cedat co ma saucia Nisi,

Das kurze Haar der Epheben auf Denkmalern deutet demge- 
mass auf eine bestimmte Sitte, und ist obendrein von weitgehender 
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symbolischer Bedeutung. Nur der Knabe trug in Athen noch sein 
ungeschorenes langes Haupthaar, aber mit dem Eintritt ins Epheben- 
alter fand ein feierlicher und selbst religibser Akt des Haarab- 
schneidens statt, um einen neuen Abschnitt des Lebens zu bezeichnen. 
Gleichwie namlich im Leben der Christen mit der Firmung 
(Confirmation, Firmelung), der kirchlichcn Einsegnung der Jiinglinge 
und Jungfrauen, eine heilige Handlung (Sakrament) in allgemeinem 
Gebrauch ist, die in unseren christlichen Kirchen mittelst der Sal- 
bung mit dem Chrisma, mit Gebet und Handauflegen yollzo^en 
•wird, so erhalt bei andern Vólkern, welchen nur die Sitte, nicht die 
Religion die Einweihung des mannbaren Indiyiduums yorschreibt, 
mit Beginn der Pubertat jede jungę Person unter feierlichen Cere- 
monien irgend ein Symbol, z. B. das jungę Madchen einen besonderen 
Haarschmuck bei einzelnen Volkern Afrika’s, in Siam u. s. w. Eine 
nicht geringe Zahl der Uryólker begeht hingegen bei solcher Ge- 
legenheit ein weitlaufiges Ceremoniell, das mit nicht geringen Peinig- 
ungen und Standhaftigkeits-Priifungen des jungen Menschen verbun- 
den ist. Es liegt in der Natur solcher Vblker, den Jiingling, sogar 
selbst das jungę Madchen erst dann ais „mannbar“ zu betrachten, 
■wenn sie im Stan de waren zu zeigen, dass sie nicht Geringes im Er- 
tragen yon Schmerz und Weh leisten1), Wegen des religiósen 
Momentes sei hier noch erwahnt, dass der Parse sein Kind einige 
Tage nach der Geburt vor den Priester brachte, der sich damit vor 
dem Feueraltar nach Osten wandte und^s mit Wasser benetzte, 
wobei der Vater ihm den Namen gab; mit fiinfzehn Jahren 
erschien der Knabe abermals vor dem Priester und erhielt den heiligen 
Giirtel (Kosti), ais Symbol, dass er nunmehr ein Streiter fiir Ormuzd 
geworden [Peter r. Bohlen Das alte Indien I, 334. 346.) Die Anleg- 
ung der heiligen Schnur yom 8. —15. Jahre oder die Inyestitur der 
Perser mit dem heiligen Giirtel lasst sich mit derWeihe des griech- 
ischen Jiinglings zum Ephebos yergleichen; sie wurde ais eine zweite 
Geburt betrachtet, weshalb die drei hoheren Kasten auch den Namen 
Jyigas oder Zweigeborene fiihrten, denn vor dieser Weihe standen 

1) Yergl. Dr. H.H. Ploss Das Kind in Braucli und Sitte der Vólker, anthro- 
pologische Studien, Stuttg. 1876, II, S. 249 mit einer Schilderung yerschiedener 
Einweihungsceremonien beiWilden und Halbwilden S. 250 ff. Dazu E. L.Płochholz 
Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vorzeit, Berlin 1867, I, 
fi. 183 iiber die Bedeutung des Haarschnittes, Bartscheerens; die bei Pausanias 
erwahnte Haarfiille der alten Tempelbilder; S. 334 iiber Haarschnitt vor der 
Niederkunft.



38

sie sammtlich mit den Sudras ais Einmalgeborne (ekagas) auf einer 
Stufe (Ebenda II, 14).

So begegnet uns denn der Ausdruck izepjsz&pij; (azetpjzop;?, 
intonsus, einer der ungeschoren ist, lange Haare tragt) im Altertum 
unter dem Begriff des Jugendlichen; dagegen in der spateren Periode, 
ais man unter den Griechen, die Spartaner ausgenommcn, das Haar 
zu stutzen pflegte und seit Alesander dem Grossen besonders auch 
den Bart *),  galt nicht selten langes Haar fur unmannlich, wenn das- 
selbe nicht etwa die Beziehung auf gewisse Gottheiten andeutet, wie 
Eros, den Liebesgott, wie er auf einer Herkulanischen Bronze dar- 
gestellt ist (Rlch s. v. intonsus), am haufigsten jedoch Apollon und 
Bakchos, die es ais Zeichen ewiger Jugend tragen 2).

Siehe W. A. Becker Charikles 3. Escurs; Atlien. XIII, p. 565 A iiber 
einen Athener, der den Spitznamen Kopał)? erhielt, weil er sich zuerst den Bart 
scheeren liess.

2) Cf. Hymn. Horn. V, 134 fI>o'3o? dzepaezópł]?. Bergk Poet. lyr. gr. I ed. 
IV schreibt jetzt azetpezop)? in Pind. Pyth. III, 14 azetpezópa <I’o$a), Isthm. I, 
7 róv azetpezópcw <I>o'(3ov. Ebenso Kayser Philostratos Epp. p. 349 tóv ’AitóXXwva 
w? azeipezopi)V. Vergl. Belek. An. Gr. I, 364 azetpezópł]? • rł]v zdpr^ pi] zetpó- 
pe-łOC, und wegen azepaezóuł]? Curt. Gr. Etym. 5. Aufl. S. 148. Pind. Pyth. IX, 6 
yatraet? AatotSa?. Aristoph. Av. 216 '/puaozópa? <I>O!Po?. Tibull. I, 4, 37 sq. solis 
aeterna est Phoebo Bacchoąue iuventa | nam decet intonsus crinis utrumąue deum. 
II, 5, 121 sic tibi sint intonsi, Phoebe, capilli. Ovid. Am. I, 1, 11 crinibus in- 
signem Phoebum. Metam. IV, 13 indetonsus Thyoneus (Bacchus), vs. 18 tu puer 
aeternus, tibi inconsumpta iuventasqq. Trist. III, 1,60 ad intonsi candida templa 
dei. Stat. Silv. I, 2, 2, III, 4, 10. Ovid. Fast. III, 771 sqq. quare toga libera 
detur j Lucifero pueris, candide Bacche, tuo. Sive quod ipse puer semper invenis- 
que videri, et media est aetas inter utrumque tibi.

3) Polluz VIII, 107 zat et? ł)Xtztav 7tpoeXOóvTi»v ev tiq zaloupe^ł) zoupecórtSt
łjpepą unsp rtuv appevtov ró zoópetov eO’jov, unep Os rcuv 3ł]let<iiv Tł)v Schol.
Aristoph. Vesp. 578. Vergl. jetzt A. Mommsen Heortol. S. 308 ff. iiber die Apaturien.

In Athen also war es Brauch, den oben bezeichneten wichtigen 
Abschnitt im Leben des Knaben im Kreise der Stammgenossen innei- 
halb derPhratrie durch ein Eest zu feiern, welches den bezeichnenden 
Namen zciop-am; fiihrte. Knaben nndMadchen wurden an demselben 
in das Phratrion gefuhrt und ein Opfer dargebracht, fur die Knaben 
zoupeuw, fur die Madchen yaprjkia geheissen®). Uns ist es nicht 
zweifelhaft, dass Bóckh den Namen des Opfers zoópstov richtig dahin 
gedeutet hat, dass an diesem Tage zuerst den Knaben das Haar 
geschoren worden sei. Auch wurde dem Herakles ein Dankopfer 
dargebracht und die Frcunde mit Wein bewirtet, daher der Name 



39

des Festes Omo-n-pta, Omatpta *). Das abgeschnittene Haupthaar 
des Epheben wurde haufig einem beimischen Flussgotte geweiht, 
oder auch einer Gottheit hóherer Ordnung, entweder nach alter, 
wolil nur bei hervorragenden Familien und Geschlechtern festgehal- 
tencr Sitte, oder auch infolge eines Gelóbnisscs. Schon im homerischen 
Epos treffen wir auf diesen Brauch, der sich wenigstens in einzelnen 
Fallen bis in die spatere Zeit hehauptete1 2). Bei Lukianos Navig. 
c. 3 heisst es ubrigens vom Ilaaropfer der Epheben, es sei dies auch 
das Zeichen freier Geburt (su^ećaę) bei den Aegyptern: dort fragen 
alle eingebiirgerten Sóhne bis ins Jiinglingsalter das Haar aufge- 
bunden (a-,cmkśxovTat itpó; to e<pr0txóv) ganz anders ais bei unsern 
Voreltern Sitte war, welche es nur an den Greisen schon fanden, 
wenn sie ihr Haar in einen Knoten (xpo'p'j/.oc), zuriickbanden, den 
eine goldene Cikade zusammenhielt. Auch Herodot spriclit II, 65 
von einer Art Haaropfer der Kinder bei den Aegyptern, III, 8 auch 
vom Opfer der Erstlinge des Ilaares; iiber ein solches in Folgę 
eines Geliibdes nach einer Krankheit berichtet Diodoros I, 83, womit 
das hebraische Buch Leviticus IX, 27 verglichen werden kann. Zu 
Pergamon weihten diejenigen, die ins Epliebenalter traten, dem 
Asklepios ihr erstes Haar3 * * * * 8). Eine altertumliche Sitte war es in 

1) Hesych. s. v. Obiat. 'AJUpąow o i peXXovte? ś<pł]^euetv, itpiv aito- 
•zsipeaSai tóv palXóv, eiae<fEpov Tlpazlsi pśtpov obou, zai aneiaavre{ toi? auveX8oOatv 
Eteoioouo itbew, ą 3: ctiooot] ezaleito Obiat^pia. Pollux VI, 22 Obiatpia. Eupolis ap. 
Pliot. Lex. p. 321 Obtasrąpta. Ueber die erste Bartschur vergl. auch Anthol. 
gr. ed. Jacobs Tom. II, p. 286, No. 19.

2) Pausan. I, 37, 3 tó 8ś erspoo cbdihjpa zsipopbcu oi tipi nóprpi tou icaiSoc et.: 
tip Ktj^iaip. zaDsatdoai os sz italaiou "zai toic zafli touto Elliot ttq Oprjpoo ttc av 
tEzpaipoito ttoiąaei, ó« (II. XXIII, 144 sąą.) róv nąlea »u$asBai cpąai tą Sirepytup zsptb 
cbaaiu8evto« śzTpoiac ’AyiXXi<>>« tąv -zóprp. Vergl. liiermit Eustath. ad II. p. 165, 1,7; 
Aischyl. Coeph. 6. Valer. Flacc. Arg. VI, 643 są. Stat. Silv. III, 4, 85 et ąuam 
Sperchio tumidus servabat (comam) Achilles. Ibid. v. 6 accipe laudatos, iuyenis
Phoebeie, crines | ąuos tibi Caesareus donat puer, accipe laetus | intonsoąue
ostende patri sqq. Achilleidos I, 628 ąuaerisnc meos, Sperchie, natatus , pro-
missasąue ccmas? Thebaidos VIII, 492 tunc flavnm Hypanin flayumąue Politen (ille 
genus Phoebo, crinem hic pascebat Jacclio) saevus uterąue deus sąą. VI, 633 
Diva potens nemorum, tibi enim, hic tibi crinis honori [ debitus. Vergl. auch
Hermann-Stark Gottesdienstl. Alterth. S. 143; Wieseler Philol. IX, p. 711 sąą.
Daselbst auch iiber das Haarabschneiden ais stellvertretendes Opfer, Siihnopfer p. 713.

8) Siehe Panofka Asklepios und die Asklepiaden S. 43, der jedoch daselbst 
geschrieben hat „die aus dem Ephebenalter traten“. Cf. Statius Silv. III. praef.t 
ut capillos suos ąuos cum gemmata pyxide et speculo ad Pergamenum 
Asclepium mittebat, versibus dedicarem. Martial. Epigr. IX, 18 de coma Earim 
ad Aesculapium: hos tibi laudatos domino sua vota capillos | ille tuus Latia misit 
ab urbe puer.
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Hellas gleichfalls, und wohl nocli eine festlichere Weihe, den Solin 
nach Delphi zu fiihren, um dort die Erstlinge des Haares dem 
pythisohen Gotte zu opfern ’). Doch scheint dies wohl nur auf ganz 
besondere Veranlassung hin und zur Zeit des Theophrastos (Charakt. 
21) nur noch in seltenen Fallen vorgekommen zu sein.

Auch von den Jungfrauen wird ein entsprechender Brauch er
wahnt. Pausanias nennt uns IV, 34, 3 dievAptept; riatóorpótpo;. Bei 
den Trbzeniern bestand eine alte Sitte, wonach sowohl die Jiinglinge 
ais die Jungfrauen, sobald sie sich verehelichen wollten, dem Hippolytos 
zu Ehren sich vor der Hochzeit eine Locke abschnitten und in 
seinem Tempel niederlegten, nicht selten in einem goldenen oder 
silbernen Gcfass, das mit der Namensaufschrift versehen im Tempel 
verwahrt wurde* 2). Nach Pansanias II, 11, 6 befand sich zu Titane 
im Gebiet von Sikyon ein Asklepieion, in welchem neben einem ur- 
alten Bilde des Asklepios auch ein Agalma der Hygieia aufgestellt 
war; dieses Bild war aber mit weiblichen Haarlocken, die dieser 
Góttin von den Frauen ais Weihegeschenke dargebracht wurden, 
so bedeckt, dass man es nicht leicht zu erblicken vermochte.

1) arcozeipat, aitap/eallai t«J thu» rijs xópti){. Plutarch. Tlies. 5 eOooę oś ovro{ 
£ti .ort rouę p.era^atvovraę ez ot at Stu o eX3óv-aę etę AeXtpouę dudpyeailat toj Oeai

xóp.iję, ip.&e pśv etę AeXtpooę ó 9/jseóę z-X Der Eintritt ins Epliebenalter wird 
auch auf den Inschriften mit pera^aivetv ez TtcńSu>v bezeichnet, vgl. „Verhandlungen“ 
S. 49. Vergl. auch Dion Chrysost. or. XXXV, ed. Dind. II, p. 43 itoXXot pip ffo 
°’a 8eóv ttva zoptuatv tMpwitoi zrX. Ausserdem iiber den mit einer Bindę nm- 
wundenen Zweig des dem Apollon heiligen Lorbeers Band I. S. 223. Von den heoi 
zooporpótpot liandelt auch Wieseler a. a. O. S. 712.

2) Pausan. II, 32, 1 ezdo-y] itap&eoo; itXóxapov auozeiperat ot itpo yduou, zetpapev>) 
8ś dve&7)zev śę róv vaóv tpepousa. Lukian de Syria dea c. 16. Yergl. auch Wieseler 
Philol. IX, 711 f. ebenda fiir Rom p. 711. 715.

Ferner war es, wie anderwiirts, bei den Griechen eine uralte 
Sitte, zum Zeichen der Trauer das Haupthaar oder wenigstens eine 
oder mehrere Locken sich abzuschneiden und zu Ehren theurer Abge- 
storbenen auf ihrem Grabhiigel oder Denkmal niederzulegen. So 
lasst Aischylos im „Todtenopfer“ den Orestes sprechen vs. G sq. 
„Zum ersten Mai einst schnitt ich mir zum Dank geweiht die Locke 
fiir des Pflegers Inachos Fluten ab (7t/.óx!zpov ’Iva/w &peTCT7)ptovzum 
zweiten Mai jetzt diese Trauerlocke dir (tov it-v&7jT7jptov) Auch 
Knaben legten (nach Herodot IV, 34) einen Theil ilirer um ein griines 
Keis oder Laub gewickelten Ilaare nieder. Uebrigens wird gelegent- 
licli erwalint, dass auch Sterbenden das Haar abgeschnitten wurde 
oder dass die in Lebensgefahr Befindlichen es sich abschneiden liessen, 
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um dasselbe ihren Angehbrigen ais symbolisches Zcichen zu iiber- 
senden. Bei den Rómern war es Brauch, solche Andenken an ge- 
liebte Todte auf den Scheiterhaufen zu legen, wie dies zu wieder- 
liolten Malen und ani umstandliclisten der neapolitanische Dichter 
Statius darstcllt G. Noch ist bei dieser Gelegenheit zu erwabnen, 
dass auch zu Zwecken der Zauberei und Nekromantie Haare abge- 
schnitten wurden, wobei der Schnitt mittelst der linken Hand von 
besonderer Bedeutung war

Uebrigens kommen in den Kunstdenkmalern ausserst selten 
solche Darstellungen von Epheben vor, wo das Haar, wie bei den 
Athleten, ganz glatt gesclinitten, wie wir sagen „kurz geschoren“ 
erscheint (xoood sv /poi); in der Kegel liess man wohl einen Stirn- 
schopf stehen3). Ganz kurz geschoren oder schleclithin ■zezapluśvot 

1) Stat. Silv. II, 1, 162. III, 3, 37 stipentur cineres, woselbst crines zu
schreiben ist; vs. 133 crinibus ignem spargere. V, 3, 105 crinemque elato rnonte 
sepultum | pone super tumulos sqq. 5, 14 crinem capulis et cinnama ferto. Thebaid. 
IX, 900 liunc tamen, orba parens, crinem (dextraque secandum I praebuit), liunc 
toto capies pro corpore crinem | comere quem frustra me dedignante solebas. 
Dazu Lemaire's Notę: mittit Parthenopaeus matri crines, ut illi sepulturae man- 
darentnr vice sui corporis. Alias moris erat morientibus crines praesecare. 
ut de Didone apud Vergil. Aen. IV, 698. 704. Stat. Theb. VI, 194 (genitor) inicit 
ipse rogis tergoque et pectore fusam I caesariem ferro minuit sectisque iacentis | 
obnubit tenuia ora comis, ac talia fletu | verba pio miscens sqq. Lemaire: praeter 
aromata dapesque et alia huiusmodi dona etiam pretiosissima quaeque aut mortuis 
aut sibi carissima urebant [mit Belegen; caesaries steht hier fiir bar ba, wie bei 
Ovid. Metam. XV, 656 von Aeskulap], signum autem erat maximi luctus apud 
veteres decidere capillos in funere alicuius, barbam radere, crines 
tumulo imponere aut in rogum conicere. Seneca Hippolyt. V, 1181 sq. 
Doch ist in Betreff der rómischen Sitte zu vergleichen, was wir unten auseinander- 
setzen werden; im Allgemeinen auch J. H. Krause Plotina oder die Kostiime des 
Haupthaares bei den Vblkern der alten Welt S. 187 f. iiber das Ilaarscheeren ais 
Zeichen der Trauer; ausserdem Pollux II. 29 ekeyov 3ś zai itpóę i] ę9rpa
-zeipsa&at ri]v itev9ip.ov zoopdv, tonderi ad cutem usque. Pliot. Lex. p. 463, 13 
■npóę tpflsipa zóipaaflat. Philostr. Epp. XXVII, p. 924; Meineke Fr. Com. Gr. vol 
IV p. 186 miseram conviciis increpat, vestem dilacerat, et quo nihil putabatur 
ignomiuiosius (w. Smar. ad Sidon. Apoll. V, 13, p. 335 et Bóltiger Specim. 
Terent. p. 60) capillos detondet.

2) Lucau. Phars. VI, 563 illa genae florem primaevo corpore vulsit | illa 
comam laeva morienti abscidit ephebo, gegeniiber von Vergil. Aen. IV, 704 sio 
ait et dextra crinem secat.

3) Bd. I, S. 316 Ttpózorra, auch szókkuc, zóvoę, pakkóę, bei Athen. XI, 88, 
p. 494 D róv azókXuv fiir tóv |iaXXóv. Vergl. auch Letronne in Aunali dell’ Inst. 
archeol. 1834, VI, p. 205 sq. iiber ■npó-zorza und ^ćarpu^ot, und J. H. Krause Plo
tina S. 78.
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waren eigentlich nur die Sklaven, denen es untersagt war langes 
Haar zu tragen (Aristoph. Vógel 911 800X0; <ov xo'pjv e/str;). Also 
liessen die Epheben ihr Haupthaar nach dem ersten Schnitte wieder 
wachsen, bis zu einer anmutigen Fiille , aber nicht iibermassigen 
Lange; ungefahr so wie es jeder Athener, der auf Anstand und 
gute Sitte hielt, zu tragen pflegte, und wie die allbekannten, aus 
Perikles Zeit stammenden Friesgebilde vom Parthenon ausweisen. 
Zahlreich sind dagegen die Abbildungen von attischen Epheben in 
den gewbhnlichen Situationen und Beschaftigungen auf bemalten 
Gefassen aus dem fiinften und vierten Jahrhundert vor Chr. wie 
sie z. B. Hahne zum Wettkampfe loslassen, oder nach den gymna
stischen Uebungsplatzen sich begeben oder bereits in den Uebungen 
begriffen sind. Sie tragen meistens ein volles, jedoch nicht iiber 
Nacken und Schultern herabwallendes Haar, das haufig mit einem 
von der Stirn nach dem Hinterhaupte gezogenen Bandę geschmiickt 
ist. Die Figuren am Parthenon, welche wahrscheinlich den Pan
athenaen angehoren, sind noch unbekranzt, wahrend spater die Epheben, 
welche am Feste der Panathenaen sangen und das Geleit bildeten, 
Kranze hatten (Ifeier Allg. Encykl. III, 10, p. 290, 35) ; doch zeigt 
das von Benie gefundene Relief eines cyklischen Mannerchores feier- 
licli gekleidete Gestalten ohne Kranze.

Fiir die aussere Erscheinung eines Epheben ist weiterhin be- 
sonders bedeutsam die Chlamys, der kurze, urspriinglich thessa- 
lische oder makedonisehe Kriegsmantel, ais die stehende Tracht aller 
Epheben, die ja ihre biirgerliche Laufbahn zumal mit kriegerischen 
"Uebungen begannen Daher finden wir, dass der Ausdruck Jpypa- 

xat Xa(3etv to /hapuótoo geradezu fiir die Einreihung 
selbst (etę scpijfloo; gebraucht wirdJ). Die Farbę dieser
Kleidung war in der alterenZeit schwarz, in der rómischen Periode 
hingegen weiss. "Wir wissen aber aus Lukianos (Nigrin. 14 oti 
j3antóv e/wo tpdxiov s8so>pęc), dass am Feste der Panathenaen bunte 
Kleidung verboten war; die Epheben waren bei den Pompen, also 
auch der panathenaischen, schwarz gekleidet. Der Grund scheint 
zu sein, dass viele Festziige in Athen den Charakter von Ernst und 
Trauer hatten oder haben sollten, also wohl auch der panathenaische * 2). 

1) Hermann-Starli Gr. Privatalt. S. 152, A. 21; Bieli Illustr. Worterbuch 
s. v. chlamys, Reitkleid.

2) A. Heortol. S. 15 Anin. Lobech Aglaoph. I, p, 685 nec minus
delicate Philostr. Vit. Sopli. II, 1, 550 ephebos Atticos propterea chlamydes 
pullas in pompis gestasse, ut hoc publici luctus testimonio Copreo Eurysthei
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Weisse Ephebenkleidung wird jedoch , wie bemerkt, erst in der 
rómischen Zeit erwahnt, und zwar soli zum erstenmal Herodes Attikos 
dieselbe beschafft haben * 1J. Die auf den antiken Kunstdenkmalern 
so haufig vorkommenden Mantelfiguren sind darum in vielen Fallen 
auf die Einkleidung der Epheben zu beziehen. Auch in 
Rom erfolgte dieselbe fur die rómischen Epheben (tirones) an einem 
bestimmten Tage (dies tirocinii), wie wir weiter unten nachweiscn 
werden. „Die Verhiillung ist zu ab sich tli ch, und sie gerade ist 
es, die in Griechenland und spater in Rom das charakteristische 
Zeichen des unter die Jiinglinge eingetretenen Knaben, des 
oder tiro war. Wir erblicken also iiberall, wo die Mantelfiguren 
erscheincn, Epheben, die heute zum erstenmal nicht die Chlamys 
(namlich ausserhalb Athen, in Grossengriechenland j, sondern das 
weitere pallium Graecanicum erhielten, und nun entweder still da- 
stehen oder von dem ihnen gegeniiber stehenden Custos, Vater, 
Lehrer, wie man will, Regeln fiirs Leben und iiber den Anstand, 
selbst iiber das Tragen des Mantels empfangen2;." Wer alsEphebe 
starb, wurde nach Meleagros Epigr. 124 in der Chlamys zu Erde 
bestattet. Zur Zeit der rómischen Herrschaft und nach einer durch- 
greifenden Umwandlung der Verhaltnisse Griechenlands blieb wenig- 
stens noch immer das Umhangen des Ephebenmantels (xXatvav itspl 
ao/ŚYt Ośa&at. C. J. Gr. no. 427), desgleichen der Waffendienst im 
attischen Lande (rcspwtoksósw) allgemeines Abzeichen der Epheben.

praeconi ab Atheniensibus antę mille annos interfecto satis darent; cui similem 
rationem pullae Japygum vestes et accolarum Padi habere creduntur Athen. XII, 
523 B et Polyb. II, 16, 13. — Ibid. p. 173 in Oschophoriis Atheniensinm cnr 
iuvenes pompam ducentes mnliebres vestes gerant Plntarchus explicat V. 
Thes. c. 23.

*) Vergl. Philostr. V, Herod, c. 5 (Vit. Soph. II, 1, 5); Fr. Chr, Beutler 
de Athenarum fatis I, p. 18, adnot. 4, und jetzt die interessante Inschrift einer 
Marmortafel, aus den Jahren 166—169 n. Chr., bei Fumont Essai sur l’eph. att. 
II, p. 289: iqp<uT>]5ev ó upće8po«- ortp 8ozei Isuzo [cp op st v .... tou? ś^(3ou? tijt] 
tgpepaę ev ig itpóę ti)v ’Eleuatva i) aftoko) otelle-at, ettp] pń' ouSeię emjpey 'Hpu>Sr}t

• <u [e<pyjj3oi, śpou itapovroę ylapóJSuio Isuzcum ouz aitop^astt. Die eingeklam- 
merten Worte sind erganzt von Neubauer comment. epigr. c. 6 und A. Fumont
1. c. Vergl. auch bei Julianos in Misopog. ed. Hertlein p. 467 zat rouę 
śzet otępi to tepevoę beoitpeTrestata psv raę tpuyaę zaTOaze'jaapevouę, leuzij 8’ ćabtjri 
zat peyaloupeuet zszoaprjpevo'j{. Heliodor. Aithiop. III, 3 ylapu? Isuzi, ebenda vom 
Anfiihrer der Epheben: ara yup^iję zetpaXr,c itopiteuu>v (ó tr.uap/o;), tp o tv tzo(? a<y 
ylapuBa zaSetpsMO?.

2) Bottiger Ideen zur Archaologie der Malerei S. 211; vergl. auch iiber 
eutj)pqpo<juv>] Band II, S. 74 unserer Darstellung.
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Nicht minder charakteristisch ist der breitgekrampte Reise- 
hut (itŚTaao?) der Epheben, thessalischen Ursprungs wie die Chlamys 
und ebenso vorzugsweise Ephcbcntracht; doch findet er sich auch 
bei gewbhnlichen Soldaten, dann bei Boten und Jagern (Hermann- 
Slai k a. a. O. S. 26). Gelegentlich treffen wir noch auf andere Ab- 
zeichen des Ephebenalters, wie wenn auf einem altarformigen Grab 
eine Ephebenstatue mit Palmę und Vogel angebracht ist (Ilermann- 
Stark S. 355, A. 36). Dagegen spielt die Chlamys ais Hauptab- 
zeichen selbst in der Traumdeutung eine Rolle. So heisst es an 
einer bezeichnenden Stelle bei Artemidoros (Oneirokrit. I, c. 54 itept 
Bcpr;Piaę, ed. Reiff" p. 79): Vermeint ein Sclave (im Traume namlich) 
Ephebe zu sein, so wird er freigelassen werden, da nur dem Freien 
das Gesetz gestattet sich ais Ephebe zu fiibren. Fur jeden Hand- 
werker und Rhetor aber bedeutet (ein solcher Traum) Musse und 
Beschaftigungslosigkeit auf ein Jahr lang1); denn der Ephebe 
halt seine rechte Iland in die Chlamys eingewickelt (vergl. Bd. II, 
S. 74 /stpa), weil die Hand zur Arbeit wie zum Reden

1) Wir werden auf diese, auch bei Censorinus erhaltene Angabe von der 
einjahrigen Dauer der Ephebie unten zuruckkommen.

2) ónepóptot, peregre; doch ist der letztere Zusatz offenbar ais Glossem zu 
den vorausgehenden Worten ev3r]uov fap ypi] ebai wv śtp»]30''1 in <len Zusammenhang 
eingedrungen, wobei obendrein die richtigere Deutung des Traumes von der Ephebie 
fiir einen Agonisten aus dem Texte fortgefallen ist.

unthatig ist. Auf ein Jahr aber sagte ich wegen der Dauer der 
Ephebie. In Bezug auf (Deutung nach) Oertlichkeit hindert (ein 
solcher Traum) auf Reisen zu gehen, und fiihrt den, der in der 
Fremde yerweilt, in die Heimat zuriick; denn der Ephebe muss 
sich in der Heimat aufhalten. Fiir den Junggescllen bedeutet 
er Verheiratung, da die Chlamys nach gesetzlicher Bestimmung an- 
gelegt wird. Fiir die in Rechtsstreitigkeiten verwickelten (8>.zato- 
zpayoost) bedeutet er Beistand, denn die Ephebie ist Grund- 
lage eines rechtlichen und tiichtigen Lebens. Fiir den 
Ringer und Athleten jedoch bedeutet der Ephebe, einen Zweikampf 
nicht anzunehmen, oder, wenn er denselben angenommen hat, nicht 
zu kiimpfen. Denn die Epheben kampfen nicht jenseits der Landes- 
grenzen* 2).

Weiterhin stellt der Ephebe sich uns dar in seinem vollen 
AAaffenschmucke (itavoitXta), mit Schild und Lanze bewehrt. 
Um ein anschauliches Bild der Ephebenriistung zu geben, wahlen 
wir uns Gerharcfs Beschreibung einer Kylix mit rothlichen Figuren, 
aus yolcentinischen Ausgrabungen. (Auserlesene griech. Vasenbilder, 

1
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hauptsachlich etruskischen Fundorts, herausgegeben .von Gerhard, 
4. Theil Tafel CCLXIX. CCLXX, p. 43). Diese durcligangig mit Riist- 
ungsscenen griechischer Epheben bedeckte Schale zeigt uns zuvórderst 
ais Innenbild einen Epheben, der unter Beistand eines alteren 
Mannes, seines Lehrmeisters oder Vaters, sich riistet. „Der Alte ist 
in Chiton oder Mantel reichlich bekleidet und mit einem Kruckstab 
versehen (siehe Bd. II, S. 228), seine Stirn ist mit einem langeu 
Bandę geschmuckt; nach dem Knaben gewandt blickt er behaglich 
riickwarts, vielleicht um noch andere Familienglieder am Gedeihen 
des Sohnes Theil nehmen zu lassen, dessen Heim er in seiner 
Linken halt, wahrend die Rechte ein vielleicht ais Tasche dienendes 
Gerath ausstreckt. Der Ephebe selbst ist mit einem zierlichen Har- 
nisch bekleidet, seine Stirn ist mit einem breiten Bandę ge
schmuckt- er ist im Begriff sich die Beinschienen anzulegen und 
harrt mit Ungeduld auch des Augenblicks, in welchem er den ihm 
dargebotenen Heim und den (Gerhard schreibt iiberall das Scliild) 
ihm zu Fiissen liegenden epheubekranzten S child wird ergreifen 
kbnnen. Ausserdem sind ais Besonderheit seiner Tracht zwei von 
den Beinschienen unabhangige Schleifen zu bemerken, mit denen 
man seine Knóchel umwunden sieht. — Aehnliche Scenen finden 
wir auch in den Aussenbildern derselben Schale. Einerseits, wo zu- 
erst ein aufgehiingter Sack und ein danoben gelehnter Speer be- 
merklich sind, sind drei Figuren um einen Epheben beschaftigt: 
links vor ihm gebuckt eine auf ihren Stab gestiitzte Mantelfigur, die 
eine mit beiden Handen gefasste Chlamys ihm vorhalt, rechts von 
ihm ein bartiger, mit Stirnband geschmuckter und bis an die Hiiften 
mit einem Chiton bekleideter Mann, der rechts ein Wehrgehenk 
gegen den Knaben, links aber ein minder verstandliches, etwa einem 
Kocher vergleichbares, langes und breites Gerath, vielleicht Bein
schienen, halt, dann wiederum eine aufgestiitzte unbartige mit einem 
Stirnband geschmiickte Mantelfigur, der zuerst gedachten ahnlich.“ 
Das Wehrgehenk oben konnte iibrigens nach einer Vermutung O. 
Jahrds auch eine Liebesgabe bedeuten.

Eine andere anschauliche Darstellung unseres Gegenstandes 
bietet sich bei Gerhard ebenda auf Tafel CCXC p. 64. Auf einem 
Gefasse (stamnos) ist ein mit Chlamys und Stirnband versehener, 
von einem Hunde begleiteter Ephebe dargestellt, der bei angestemm- 
tem linken Arme in seiner Rechten ein Haschen dem ihm gegen- 
uberstehenden vermutlichen Aufseher der Palastra entgegenhalt, einem 
alteren Mannę, der leiclit bekleidet, beschuht und mit einem Stirn
band geschmuckt, in seiner linken Hand einen Krummstab haltend, 
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die Rechte yerwundert gegen ihn erhebt. — Ais Gcgenbild sehen 
wir von einem jungen Mannę, dem Chlaina, aufgesetzter Peta- 
sos und zwei Lanzen ais Reisetracht dienen, ein Ross am Ziigel 
gefiihrt, das ein alterer Mann, etwa der Vater des Jiinglings, in 
schlichter Bekleidung mit Stirnband versehen, beriihrt und entlasst.

Endlich mag noch einer dritten hierher beziiglichen Darstellung 
Erwahnung geschehen, der eines jugendlichen Hopliten und eines 
Bogenschiitzen auf einer bakchischen Ampliora des Berliner Museums, 
bei Gerhard a. a. O. Tafel CCLXV, 1. 2, p. 37. Wir sehen da 
einen schwerbewaffneten jungen Kampfer mit hochbuschigem H e 1 m, 
rundem Schild, dem ein Schenkel zum Abzeichen dient, Bein- 
s cli i en en und einem Speer versehen, dem eng angeschlossen ein 
Bogenschiitz mit Beinkleidern, spitzer Miitze und Kocher angethan, 
zur Seite geht und den nebenher auch ein zu ihm aufschauender, 
mit Ilalsband versehener Hund begleitet. Vor dem Hopliten steht 
ein bartiger mit seinem Mantel umkleideter Mann, welcher, mit Stirn
band geschmiickt, ein Scepter aufstiitzt. Dieses letztere Attribut 
diirfte, nach Gerhard's Ansicht, weniger den Vater des jungen Krie- 
gers ais vielmehr den Ar eh on andeuten, der etwa kurz vorher 
seinen Ephebeneid ihm abnahm, und in solcher Voraussetzung 
móchte dann auch die zur Rechten das Bild abschliessende weibliche 
Mantelfigur mit Stirnband weniger fiir die Mutter des nach ihr riick- 
blickenden Schiitzen ais fiir die Priesterin der Aglauros zu 
halten sein, bei dereń Heiligtum die gedachten Epheben etwa soeben 
vereidet wurden. Das Ephebenkleid tragt auch Hermes, ais Gott 
der Paliistra und ais Ephebengott, Hermes Enagonios, der ebenso 
wie Pallas Athene dem nach Kampf und Sieg verlangenden Jiing- 
ling ermunternd oder gliickwiinschend entgegentrittr). — Beziiglich 
der Vereidigung der Epheben ist jedoch die Darstellung auf 
den von A. Conze* 2) beschriebenen Vasenbildern eine ungleich be- 
stimmtere; es ist nur dabei dem gelehrten Beschreiber oder yielmehr 
seinem Zeichner eine Verwechslung begegnet, indem dasjenige, was 
auf S. 265 iiber tavola d’aggiunto H gesagt ist, theilweise auf tavola 
J passt und umgekehrt. Auf J namlich erblickt man einen alteren 
Mann mit kablem Scheitel, angethan mit dem langen, auf die Fiisse 
reichenden Chiton und einem weiten Mantel, in ruhiger Haltung vor 
einem Altare stehend, auf dem eine Opferflamme lodert, die Linke 
auf ein langes Scepter gestiitzt und seine Rechte mit emporgereck- 

*) Vergl. die Nachweisungen iiber die Ephebengiitter Bd. II, S. 256 f.
2) Anuali dell’ Instituto arclieol. vol. XL (1868), p. 264 sqq.
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ten Fingern ausdrucksvoll erhebend. Diesem Alten gegeniiber und 
auf der andern Seite des Altars steht ruhig, mit einer leicbten Neig- 
ung des Kopfes, ein junger Krieger, der seine rechte Hand ■) ahnlich 
erhebt wie der Alte, dabei nur den Arm vorstreckend; er tragt auf 
seinem Haupte den liochbuschigen Heim und ist mit einem kurzeń 
Chiton bekleidet, von der Art, die unter dem Harnisch angethan 
wurde; ein Harnisch ist jedoch nicht mit Sicherheit zu erkennen. 
Ausserdem ist er bewehrt mit Beinschienen und Schild, der hinter 
ihm angelehnt ist und sein Abzeichen (=ittar(|iov) nicht deutlich er
kennen lasst. In der andern Hand lialt der Ephebe eine Opferschale, 
um eine Libation in die Flamme des Altars zu giessen. — Die Ab- 
bildung auf dem andern Vasengemalde (tavola d’agg. II) zeigt einen 
Greis in weissen Haaren und mit Kopf bindę, der einfacli mit dem 
gewohnlichen Himation bekleidet ist, einen Stab tragt und an den 
Fiissen Schuhe. Der Jiingling dagegen hat hier anstatt der vollen 
Riistung bios die Chlamys iiber die Arme gelegt und halt in der 
Rechten (Conz-e sagt p. 266 : la sinis tr a tien le armi principali, 
asta e scudo) Speer und Schild, letzteren mit dem springenden Maul- 
thier ais Zeichen der Tapferkeit. Die linkę Hand ist wie zum 
Schwur erhoben. Auch hier wird am Altar ein Gelubde abgelegt, 
man erblickt jedoch keine Flamme, so dass man vermuten darf, 
dass die beiden mittelst gegenseitigen Handschlags die Ceremonie 
vollziehen. Uebrigens ist dieses zweite Bild, nach Conze's Erklarung * 2), 
aus weit spaterer und jedenfalls nachperikleischer Zeit. Der Kiinst- 
ler hat ausserdem der feierlichen Handlung eine Nike beigegeben, 
die den Heim des jungen Kriegers tragt. Der Altar soli wol bios 
auf das Heiligtum der Aglauros hindeuten, worin der Akt stattfindet.

ł) Conze: un giovane guerriere elevando la mano, cioć la sinistra; allein 
in der Abbildung ist es die Rechte; dagegen auf dem andern Vasengemalde ist 
die Linke erhoben, Speer und Schild haltend, indessen mit der Rechten ein Hand- 
gelóbniss gegeben wird.

2) p. 266 ueir attitudiue e nel moyimento di ambedue le figurę desideransi 
la grayita e la solennita che ci mostró la pittura piu antica, namlich tav. J.

Anlangend aber die gesammte Kleidung und Ausriistung der 
athenischen Jiinglinge, in welcher sie bei ihrer Aufnahme in die 
staatliche Ephebie sich darstellten, erfahren wir ausser den obigen 
Einzelheiten noch die wichtige und charakteristische Gepfiogenheit, 
dass denjenigen Jiinglingen, dereń Vater im Kriege gefallen waren, 
die volle Rustung geschenkt wurde, dereń sie zur Feier ihrer Auf
nahme ais Epheben benbtigt waren. Fiir diese Waisen, dereń Miin- 
digsprechung aus triftigen Griinden (yergl. oben p. 22) friiher er- 
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folgte ais bei denen, dereń Vater zu Anfang der Ephebie noch lebten, 
war eben der Staat an die Stelle der Vater getreten. Abermals war 
es Solon, der mit der Zulassung sammtlicher Biirgersóhne zu den 
Gymnasien und der besonderen Ausbildung der Epheben fur milita
rische Leistungen Ehrenbezeigungen verband, welche den im Kampfe 
fiir das Vaterland Gebliebenen zu Theil werden sollten. Er gewahr- 
leistete die Erziehung der Waisen auf Staatskosten, sodass der Pole- 
march dieser Waisen sich anzunehmen hatte1). In diescm Sinne 
heisst es bei Pseudo-Platon im Menex. p. 249 A. sq.: Ihr kennt ja 
des Staates Fiirsorge, dass er nach gesetzlicher Bestimmung sich der 
Kinder und Vater (iraióś; ts zai yswij-opsę) der im Kriege Gefalle- 
nen annimmt und dass der hochsten Behorde aufgetragen ist, dariiber 
zu waclien, dass den Vatern und Miittorn derselben kein Unrecht 
widerfahre. Die Kinder aber liilft er selbst erziehen (auvsx-pścpe') 
unter Anwendung aller móglichen Mittel, dass ihnen ihr Waisentum 
nicht allzudrtickend werde, indem er sich selbst an Vaters Stelle

1) Thukyd. Ii, 4G ot &anTOfWvot ta ijSł] xe tdapp-at, ra auruJv tou? TtaiSac
to arco touSs orjuioatą Tj Ttóktę p-e/pic &pe<pet, u><pekt[iov aTecpavov TOtaoe re zat rotę
ketitopevotę r<nv apoyiDY TtpOTtOetsa.

2) Yergl. auch Schol. zu Demosthenes gegen Timokr. 20, p. 706, 12.

7-7.Tpsę a/rjraTt) setzt fur sie wahrend ihrer Minderjahrigkeit und 
wenn sie das volle Mannesalter erreicht haben (stj av5pó; tśZo; uogw, 
corr. ei; av8pa; Tś/.śatuow), entlasst er sie in ihr Eigentum, nachdem 
er ihnen eine vollstandige Riistung geschenkt hat (Ttawtt/J.a zoap/- 
oaoa), um vorzuhalten und ins Gedachtniss zu rufen die Bestreb- 
ungen des Vaters durch Ueberreichung der Werkzeuge der vater- 
lichen Tugend. . . . Die Gebliebenen selbst aber hbrt er nie auf 
zu ehren, indem er alljahrlich ihre Leichenfeier begeht und ausser- 
dem gymnische, ritterliche und musische Wettkampfe anordnet und 
im eigentlichen Sinn fiir die Gefallenen die Rollen des Erben und 
Sohnes, fiir die Sóhne die Rolle des Vaters, fiir die Eltern aber die 
Rolle eines Verpflegers ubernimmt. — Zum Theil mit denselben 
Worten, die wir im Menexenos lesen, schildert der Redner Aischines 
geg. Ktesiphon § 154 die feierliche Ausriistung der Waisen ais ein 
friiher geiibtes Herkommen; jedoch ist, wie Schafer Demosth. III, 
2. Beil. S. 33 erinnert, aus Aischines nicht etwa zu folgern, dass jene 
Sitte iiberhaupt abgekommen sei, wenn auch an den dort ais bevor- 
stehend genannten Dionysien gerade keine solchen Waisen ausgeriistet 
wurden* 2). Wenigstens gedenkt Aristoteles Polit. II, 5,4 dieser Sitte 
ais einer noch bestehenden, indem er ais Urheber eines beziiglichen 
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Gesetzes clen Milesier Hippodamos (lebte zu Anfang des 5. Jahrh.) 
bezeichnet. Und allerdings mochte dieselbe geeignet sein, auch den 
Minderbegiiterten dem Tode leichteren Herzens ins Auge sehen zu 
lassen.

Nach ihrer eidlichen Verpflichtung und Ausriistung wurden die 
Epheben, wie bereits erwahnt ist S. 27, dem Volke vorgestellt, und 
zwar gewóhnlich am Dionysosfeste unmittelbar vor der Auffiihrung 
der Tragodie. Nach Aischines g. Ktesiph. § 154 rief der Herold 
aus, dass diese Jiinglinge, dereń Viiter im Kriege ais tapfere Manner 
gefallen, das Volk unterhalten habe (erpsys), bis sie erwachsen seien ; 
nunmehr sende es, naclidem es ihnen diese volle Rustung geschenkt 
habe (zcthorcZtaaę ttjós t^ itavoit/.ią), dieselben heirn, jeden in sein 
Eigentum, indem es sie mit einem Gliickauf entlasse. Hierauf wur
den die Epheben auf einen der ersten Platze im Theater gefiihrt, 
der fiir sie besonders bestimmt war und ais itpTjptzóę oder veavt'az«>v 
Ttmo; ófters erwahnt wird. Wir haben indessen schon friiher be
merkt, dass, gleichwie seit Augustus in Rom, so bei den Griechen 
die Jiinglinge ibren abgesonderten Platz im Theater angewiesen er- 
hielten. Aus den Inschriften lassen in den griechischen Theatern 
eigene Sitzplatze sich nachweisen fiir itpósSpot, pGu/.eurat, pe-oizot, 
dann fiir oder vsavtazoi fyergl. oben S. 9 Pollux IV, 122 to
’E<pr^rzo'v. Schol. Aristoph. Av. 794; Isokrat. Fragm. 82, p. 175), 
und fiir gewisse Corporationen der dionysischen Kiinstler (rs/yiTat, 
□pyoAot). So erscheinen auch auf theatralischen Inschriften der Stadt 
Teos vśot und icp^ot, dann Jtap&śvoi tsparziaę, wie in Rom die Vesta- 
linnen, dazu yspooaia oder fJooh) u. s. f. J). Fiir das Theater in 
Athen aber kennen wir ganz sicher einen PooZsoTtzóc to'ko; und einen 
s<p7)Ptzo; TC7toc* 2). Dass iibrigens unsere Epheben auch im Theater 
unter der Aufsicht der Sophronisten sich befanden, versteht sich nach 
dem friiher bestimmten Wirkungskreise dieser Aufsichtsbehórde von 
selbst Cvergl. Bd. I, S. 283 und bei Bockh opusc. acad. p. 147).

1) C. J. Gr. n. 5466. 3085. 3086. 3098. 3101. 3112; n. 2436 aus dem Odeon
zu Melos zeigt 1) v$ow[azoiv rouoi, 2)........................ toitoę. 3) u[xv((u)o<uv tok(o{).

2) Cf. Pollux IV, 19; Suidas s. v. Emil Hubner Monum. ed Annali dell’ 
Inst. di corrisp. arch. 1856, Tom. XXVII, p. 53 sqq. Ebenda p. 54, col. 2 fiir 
Romisches.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 4

Noch gehen die Meinungen auseinander iiber den Zeitpunkt, 
wann eigentlich die obige Vorstellung der Epheben im Theater statt- 
gefunden habe. Nach Bockh opusc. acad. p. 152 ware gar der Aus
druck ev T<n hsaTpw bei Aischines geg. Ktes. § 135 auf die Sohne 
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der im Felde Gebliebenen zu beschranken, wahrend Voemel Zeitschr. 
f. Alt. 1846, S. 125 an einen neuenAkt im zweitenJahr der Ephebie 
denkt. Allein Heinrichu De Ephebia Att. p. 11 hat gezeigt, dass die 
Worte bei Aischines ganz gut mit obiger Angabe des Aristoteles 
stimmen; auch Dumont1 j, entscheidet sich fiir sofortige Bewaffnung 
der Epheben, meint aber doch an einer andern Stelle 1 2), nur die Sóhne 
der Gefallenen waren dem Volke im Theater yorgestellt worden. Dass 
aber eine solche Trennung dieser Waisen von den iibrigen nach der 
Beeidigung vorgestellten Epheben einen Grad von Gleichgiiltigkeit 
gegen den ganzen feierlichen Vorgang auf Seiten der Athener voraus- 
setzen liesse, der sich mit den Verhaltnissen nicht yertragt, dies ist 
wohl Dumont entgangen. Wir haben indessen unten, bei der militari- 
schen Organisation der Epheben, auf diesen Punkt naher einzugehen.

1) Essai sur l’eph. att. I, p. 28 il est impossible de supposer qu’ils atten- 
dissent toute une annee pour recevoir les insignes militaires et devenir rapmokot.

2) I, p. 11 quelques mois plus tard (nach der Eidleistung), aux Dio- 
nysiaques, devaut la foule assemblee sur les gradins du theatre, un heraut s’avanęait, 
couduisant des adolescents; c’etaient les fils des soldats tombes devant 
1’ennemi.

ó) Bei Dumont II, p. 234, lin, 23 itolirai, ebenda p. 346, lin. 48 riuv •aolir<tv 
ecpłj^oi.

Mit der also vollzogenen Aufnahme in die Biirgerschaft, be- 
ziehungsweise in das Heer, erlangte der jungę Burger das Recht, 
in der Volksversammlung zu erscheinen und das aktive Wahlrecht 
und iibernahm die Yerpflichtung zum Kriegsdienste, jedoch musste 
er in letzter Hinsicht vorerst noch eine Schule praktischer Ausbil- 
dung durchlaufen, ais Peripolos. Sonach heissen in dieser Hinsicht 
die Epheben in der That auch kurzweg itokttai, zumal in der spa
teren Zeit, zum Unterschiede yon Fremden, denen das Volk die 
Rechte der Ephebie (łcp^flsusw) ertheilt hatte3). Wie man dazu kam, 
sofort diese allgemeine Benennung TtoZitat yon den jiingsten Bur
gera zu gebrauchen, zeigt deutlich die von uns wiederholt ange- 
zogene Stelle bei Lykurgos geg. Leokr. § 76 opoousi zawrsc o i 
itoZtTat, sitsiódv etę to A7j$tapxtzóv ypapgaTSloy ey/pacpaiai zatląr^ot 
YŚV(ovt«i. In den vollen Genuss des Burgerrechts allerdings traten 
die athenischen Burger nach den Gesetzen Solon’s erst mit dem 
dreissigsten Jahre ihres Alters; mit diesem erwarben die Mitglieder 
der drei oberen Klassen auch ein passives Wahlrecht; sie konnten 
zu Archonten und Rathsherren gewahlt und, gleich den Burgern auch 
aus der yierten Klasse, in die Ileliaa ausgeloost werden. Erst im 
yierten Jahrhundert v. Chr. yerstand es bekanntlich Aristeides, die 
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Wahlbarkeit durch das Loos auf alle Klassen ausdehnen zu lassen. 
Noch im ganzen fiinften Jahrhundert sind eben Burger, Staats- 
mann, Krieger Begriffe, die sich vollstandig decken. „Athens 
Grosse beruhte auf dieser Einheit, und der stolze Kerngedanke der 
unsterblichen Weiherede, welche Thukydides seinem Perikles in den 
Mund legt, ist eben kein anderer ais der, dass der Vollbiirger des 
hellenischen Musterstaates im Gerichte, imRathe und in der 
Volk s ver sam mlung, auf der Flotte und in den Reilien der 
Hopliten, bei den Opfern und Festen, im Chor und im Amphi- 
theater der Lust- und Trauerspiele immer derselbe ist, immer 
seinen Mann stellt und den unendlich vielseitigen Aufgaben eines 
solch athemlosen Lebens ebenbiirtig bleibt“. (Onclten. Die Staatslehre 
des Aristot. I. 137.) Diese unbedingte Einheit von Mensch und 
Burger, die zur Idee des althellenischen Staates gehbrte, ist freilich 
aufgegeben in dem Augenblick, da fiir den Menschen eine Tugend 
in Anspruch genommen wird, die mit der des Burgers sich keines- 
wegs deckt. (Ebenda II, 130 f.) Von da an, das ist vom Zeitalter 
des Aristoteles und in einzelnen Spuren noch friiher, gesellten sich 
den Zoglingen Athens immer mehr fremde Jiinglinge bei, welche 
daselbst eine allgemeine Bildung sich anzueignen strebten, nachdem 
eine Zeit lang der Zutritt zu den attischen Bildungsanstalten nur in 
Form eines Privilegiums einzelnen Auslandern gestattet worden war. 
Auf solche Weise trat eben .in der makedonischen Zeit allmahlig 
eine durchgreifende Umwandlung der Verhaltnisse ein.

Nach einer alten Ueberlieferung, dereń Echtheit jedoch von 
Mehreren angezweifelt ist, hatten die Athener zuerst den Koern die 
Zulassung zur Ephebie gewahrt, aus Hochachtung und Dankbarkeit 
fur den Koer Hippokrates, den beriihmten Arzt und hiilfreichen Bei- 
stand der Athener zur Zeit arger Pestnot. Das angebliche Dekret 
aus diesem Anlass ist freilich von dem gelehrten Herausgeber des 
Hippokrates Littre (Tom. I, p. 426 — 434, IX, p. 401) ais apokryph 
erwiesen, zeigt aber immerhin Spuren alterer Ueberlieferung; der 
Passus zat ł$stvat zaotKwcov 7tatotv i<p7]$sóetv ev ’A<h)vatę za&ansp uatah 
AfhpauDY ist zwar noch kein Beweis fiir das relative Alter der Ur- 
kunde, wie Dumont meint I, p. 5. notę 1 und p. 97; aber die geschicht- 
lichen Thatsachen vom Wirken des Hippokrates in Athen u. s. f. 
verleihen der betreffenden Ueberlieferung, gleichviel in welcher Form, 
iiber ein solches Ehrendekret die allergrosste Wahrscheinlichkeit.

Neben den eingeborenen Biirgersohnen (noZirtzot rcatósę, vgl. 
Bockh ad. C. J. Grr. n. 2214) seheinen dann allmahlig nicht bios 
zu Athen, sondern auch in den meisten iibrigen hellenischen Staaten 

4*  
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die Sohne der freien Metóken und Paróken zur Theilnahme an den 
gymnastischen und agonistischenIJebungen,beziehungsweise zur Ephebie 
zugelassen worden zu sein. An Beschrankungen wird es freilich 
nicht gefehlt haben, wie wenn in Athen die vó®ot zum Besuch eines 
abgesonderten Gymnasiums angehalten wurden (vergl. unten im 16. 
Abschnitt iiber Kynosarges). Fiir Tegea bezeugt diese Theilnahme 
der Metokensóhne die Inschrift des C. J. Gr. n. 1513 mit einem 
Siegeryerzeichniss; fiir die Zulassung der Sohne der itapotzot zur 
Ephebie in Priene spricht C. J. Gr. n. 2966. In Betreff des atheni- 
schen Kynosarges ist schwerlich zu ermitteln, ob dieses Gymnasium 
wirklich immer, wie Krause Gymnastik S. 91. A. 7. meint, das fiir 
die niedere Klasse von Biirgern bestimmte yerblieb, welche zum 
geselligen Verkehr mit der feineren Welt nicht geeignet waren, 
wobei man dann die Beziehungen der Kyniker zu demselben aus der- 
selben Formlosigkeit im Umgange ableiten kónnte*),  oder ob nicht 
vielmehr der bekannte Ausdruck reAsw eę Kovóoapysę mit besseren 
Griinden vermuten lasst, dass ein gewisser Theil der Burger diesem 
Gymnasium, und analog, mit Riicksicht auf die lokalen Verhaltnisse, 
andere Stadtąuartiere oder Theile der Biirgerschaft den iibrigen 
Gymnasien zugewiesen zu werden pflegten. In diesem Sinn ist wahr- 
scheinlich zu verstehen Bekk. An. Gr. I, 274, 21 KovoaapYe;*  -ppaatóy 
Tt ’A9/>7;at zaXoop$vov, się S eveppaęovTO zal o i v o v o i sz tou irśpoo 
pepooę aarct. In ersterer Hinsicht ist allerdings eine bezeichnende 
Erzahlung iiberliefert, welche mindestens so viel bedeutet, dass ein 
solches kastenmassiges Auseinanderhalten der Biirger nicht lange 
durchzufiihren war. Der jungę Themistokles soli namlich mit feiner 
Schlauheit seine Jugendgenossen von den Uebungsplatzen der voll- 
biirtigen Burgersohne, zu denen er nicht gehorte, nach dem Kynos
arges verlockt und dadurch jenen gehassig gewordenen Unterschied 
aufgehoben haben * 2).

<) Scliómann Gr. Alt. I2, S. 563 Zusatze, widerspricht sich selbst, wenn 
er die Notiz bei Plutarch Themist. c. 1. fiir wertlos halt, um dann sofort zuzu- 
geben, dass von den zu Themistokles’ Zeit bestehenden zwei athenischen Gymna
sien (Akademie und Kynosarges, das beim Lykeion ward erst von Perikles erbaut) 
das Kynosarges weniger angesehen und schwacher besucht gewesen sei.

2) Plutarch. Them. c. 1., Amator, c. 4., Demosth. gegen Aristokrates § 213 
etę Tooę vódouę ezei stmelei ztX.

Auf den unzweifelhaft echten Inschriften jedoch, die mitEpheben- 
verzeichnissen aus dem yorletzten und letzten Jahrhundert v. Chr. 
uns erhalten sind, erkennen wir deutlich das allmahlige Anwachsen 
der Fremdennamen nach ihrer Zahl und der Entfernung ihrer
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Heimatsorte. Besonders von Syrien und Kleinasien lier und aus den 
Stadten am Pontos und am Hellespontos gelangen diese ais £evot 
zugetheilten NeulingeJ)- Dagegen wahrt es sehr lange, bis zur 
Kaiserzeit, dass wir auch romische Namen treffen, und ausserst 
selten und unsicher sind Namen von Jiinglingen aus andern griechi- 
schen Staaten. Natiirlich erklart sich der letztere Umstand zunachst 
schon daraus, dass auch anderwarts, wie in achaischen und in mehre- 
ren Stadten Bóotiens das Institut der Ephebie sich ausgebildet 
hatte (vergl. unten S. 65.). Die umfassendsten Beobachtungen iiber das 
Vorkommen solcher $śvot hat ubrigens Dumont niedergelegt in seiner 
neuesten Bearbeitung des Gegenstandes (Essai sur 1’ćphebie attique 
I, p. 106 sqq-3 Damach sind nunmehr einzelne irrige Auffassungen 
der Friiheren zu berichtigen, die grossentheils durch den Mangel an 
Materiał und vor Auffindung der neueren Urkunden herbeigefuhrt 
wurden. Vor allem aberhandelt es sich hier, um die vielbesprochene 
Eintheilung der sammtlichen Epheben in rcptorsnpopoi und 
sKŚyYpacpou

Schon diese Benennung deutet hin auf die Einschreibung 
(sYYpatpat) der Epheben; man versteht ja darunter sofort solche, die 
zuerst oder an erster Stelle, und dann solche, die nachtraglich oder 
in einem Zusatz eingesclirieben sind. Indessen ist diese Unterscheidung 
in der neueren Zeit hauptsachlich darum von mancher Seite unrichtig 
aufgefasst worden, weil man dabei auf die Verscliiedenheit des Alters 
der Inschriften nicht achtete, welche uns diese Eintheilung bieten. 
Beutler a. a. O. I. p. 18 erklart ganz allgemein: Ephebi tribubus et 
populis additis commemorantur, dum adscriptitii (eTcśp/paceoi), inqui- 
linorum filii, nulla tribu, nullo populo adiecto enumerantur, quam- 
vis iis sub Romanis ż<p7)Psusiv liceret. Krause Gymnastik S. 272 
wollte dieselbe ausschliesslich ais eine „politische Rangordnung“ 
aufgefasst wissen, was denn doch fiir die Kaiserzeit keinen rechten 
Sinnmehrhat Corsini (F. Att. II, 11, p. 192 sq. IV; prolegg. XIV) 
gab zwei yerschiedene Erklarungen, yon denen wenigstens die zweite 
nicht in so wegwerfendem Tonę von Dumont I, p. 96, notę 1) hatte 
gedeutet werden sollen, wie es geschehen ist, weil sie zugleich einen 
andern dunklen Punkt aufzuhellen yersuchte. Nach Corsini's Meinung 
waren namlich einige Epheben nach ihrem spateren Eintritt in die 
Ephebie sKŚpypacpoi genannt worden im Gegensatze zu den alteren 

1) Dumont I, p. 107, Notę 2 will in der Sammlung der eicąpaipai erarupfiioi 
iiber 1184 Inschriften gefunden haben, die sich auf Fremde, und zwar auf 228 
Yerschiedene Stadte und Nationalitaten beziehen.
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eines vorausgehenden Curses. Ais $śvot oder peregrini konnten doch 
schwerlich Eingeschriebene behandelt werden, dereń Vater Namen 
trugen wie “Owjatpoę, Ztuotpo;, Smotę, ’Acppo8toto;, Atovo3toę, Namen, 
die bei den Ttpomnpatpot und eirśyypatpot vorkommen. Wenn freilich 
auch Ephebennamen vorkommen, wie AfaboKoo; und Tpo'<ptpoę (Phi- 
listor T, p. 383, 397), die bald ais ^idyrpatpot bald ais itpmśnpacpot 
erscheinen, so lasst sich, wie schon L. Kayser in seiner Recension des 
7fr«u.se'schen Werkes in Jahrb. d. Literat. 1841, S. 166 bemerkt hat, aus 
diesem Umstand nichts Sicheres folgern, weil wir nicht einmal die 
Identitat der Familie, geschweige der Person sicher behaupten 
kbnnen.

Man hatte jedoch hierbei ganz iibersehen, dass die erstere Be- 
zeichnung der Epheben ais rcpurtśnpatpot ungemein selten ist; kamen 
irgendwo smśyYpassot vor, so war man schon daran gewohnt, die die- 
sen yorausgelienden Namen ais TtpcotŚYYpatpot aufzufassen. Wir kennen 
aber nur zwei Beispiele, wo die beiden Ausdriicke auf einer und 
derselben Inschrift sich finden *),  dagegen liberaus haufig trifft man 
die Rubrik euśfTpacpot dcutlich an der iiblichen Stelle bezeichnet, 
ohne dass im Vorhergehenden Ttptu-ś-ppaętt wirklich gelesen wird'-); 
auf den alteren Inschriften dagegen finden wir gewohnlich da, wo 
vor der Namenreihe der Epheben iiberhaupt eine Ueberschrift ange- 
bracht ist, den Ausdruck ot Its-zj^ot oder itoZtrott (roAstrat), z. B. bei 
Dumont II, p. 234 (coli. Dittenberger p. 19. not. 9), auch ot uito^iOtnot 
t<ov itoXecrwv xot-d tpoAłjy stpłjflot {Dumont II, p. 346, woriiber auffal- 
lender Weise gar nichts bemerkt ist) , auf welche dann einigemale 
die Bezeichnung Mtkijatot folgt {Dumont II, p. 234. 244), meistens 
jedoch $śvot, (auch ein blosses E dafiir), und zwar in- geringerer Zahl, 
wenngleich nicht immer, ais die nach Phylen geordneten rcoKertat, 
also angeblich dieselben wie die łuśyypatpot. Letzteren Titel, meint 
Dumont I. p. 96, hatte man vom ersten Jahrhundert v. Chr. an an- 
gefangen zu ertheilen, im Gegensatze zu TtponśyYpacpot und mit gleich- 
zeitiger Weglassung des Ethnikon, das sonst den Namen gewohnlich 
beigegeben wurde. Und wirklich findet sich davon keine Spur, 
wo man eine solche Benennung erwartet, z. B bei Bangabi in no. 
993, einer Inschrift, die doch wohl vor 265 v. Ch. gefertigt ist.

1) Im Philistor ń p. 165. 280; bei Dumont II, p. 260. 274—277; die 
fragmentarische und nnsichere Inschrift bei Chandler Inscr. antiąu. syllab. p. XXVII, 
no. 58 konnen wir nicht verificiren.

2) Dumont II, p. 285. 290. 294. 309. 310. 323. 329. 336. 340. 3C0. 367.

Nach der Zweitheilung also der Epheben in zoAttat und $evot, 
die fiir die makedonische Periode, seit der Zulassung von Fremden 
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zur Ephebie, durchaus feststeht, ist die Erklarung fiir r.pojTŁYypatpot 
und łKŚYYpacpot, wie sie zuerst Bockh i) naher entwickelt hat, immer- 
hin die nachstliegende und, auf die alterfti Zeiten angewendet, sicher- 
lich die allein richtige. Doch miissen wir gleichwohl bemerken: ein- 
mal, dass man eher an der Hand des alteren Sprachgebrauches nicht 
irpwTŚHP51?0'-> sondern ein einfaches ensypappś^ot ais Gegensatz zu 
eitŚYYpa^ot erwarten konnte. Die iyYćypappśw. sind eben die Ein- 
heimischen (itoktrat, pijatot), zu denen die spater Aufgenommenen 
(szśnP0"?0’-) hinzukommen. Geradeso werden bei den Schauspieler- 
gesellschaften (ts/mat tou Atovóooo) ausdriicklich unterschieden 
eigentliche Mitglieder oder ordentliche (ot eneppapps^ot), solche 
namlich, die in das Album des Vereins eingetragen waren, und aus- 
serordentliche (ot ps-ś/otirsę), namlich solche, die sich der Gesellschaft 
anscbliessen durften (vergl. O. Liiders Die dionysischen Kiinstler 
S. 140). Zum Andern ist es allerdings Thatsache, dass in den zahl- 
reichen Inschriften aus der spateren Periode* 2) fremde Jiing- 
linge (ęśvot), welche die attischen Bildungsstatten besuchten, binter 
den echten Athenern, ais peregrini oder inąuilini, in den Epheben- 
listen erscheinen. Allein dieselben werden eben ais $śvot vorgefuhrt, 
nicht ais $śvot sitśppatpot oder etwa $śvot zat srcśppatpot, so dass der 
Unterschied in der Stellung auffallend hervortritt, zumal da auch 
die Ehrenamter oder Chargen in der Ephebie immer bei den Athenern, 
vor oder nach der Aufzahlung nach Phylen, verzeichnet sind. Denn 
es ist unrichtig, wenn Dumont I, p. 97 in Betreff dieses Unterschiedes 
meint: les catalogues n’admettent plus d’autre distinction, et 1’infe- 
riorite des łłtśfTpatpot est a peine marąuee. Aber zu der Zeit 
nun, aus weleher die erhaltenen Inschriften den Ausdruck łitŚTypacpot 
bieten und nicht mehr $śvot, ist langst die echte staatliche Bedeutung 
der Ephebie iiberhaupt in den neuen politischen Verhaltnissen ver- 
loren gegangen, so dass eine Zweitheilung der Epheben im Sinne 
der alten itokrtat und $śvct wirklich keinen rechten Sinn mehr zu 
haben scheint. Somit konnte der Ausdruck eKŚyypatptt in der romi- 
schen Periode, nach unserer Meinung, unter Umstanden vielleicht 
doch in einem anderen Sinne und Zusammenhange verwendet sein, 
und lasst sich eine solche Vermutung erst dann abweisen und end- 
giiltig yerwerfen, wenn erwiesen sein wird, dass die spateren sitśy- 
Ypacpot genau den friiheren $śvot entspreclien. Indessen ist der Um
stand nicht gleichgultig, dass in den militarischen Uebungen wieder-

1) C. J. Gr. no. 272. 2309. Vgl. jetzt Bockh opusc. acad. p. 146, not. 4.
2) C. J. Gr. no. 272. 275. 277. 284; Verhandlungen der Wiirzb. Philol. Ge- 

sellsch. 1862, S. 73 f.
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łiolt ein Ausdruck e/ypacpot in der Verbindung Ipipaęot, ToSorat, $śva 
figurirt, der mindestens so alt ist wie iitśfTpatpot. In diesem Sinne 
gerade hatte man jener v<fh Corsini a. a. O. gegebenen Erklarung, 
eigentlich seiner zweiten in dieser Sache, allerdings mehr Beachtung 
zollen diirfen, dass namlich die Unterscheidung in itpcuTŚfypaęo'. und 
eitgyTpaęoi ’n Beziehung stehe zur militarischen Dienstpflichtigkeit 
der Epheben, und dass die eigentlichen oder ordentlichen, in das 
Verzeichniss der Stamme ('pokaś) eingetragenen Epheben ais łtpiDTŚy- 
Ypacpjt gleichsam die Veteranen oder sy/jfLi zat’ gewesen
seien, die das neunzehnte Lebensjahr und damit das erste Jahr ihrer 
Ephebie (namlich nach dem Ansatze Corsiwfs) bereits zuriickgelegt 
hatten, STtśyYpzcpot dagegen die Novizen, welche erst gegen Ende des 
Jahres oder Archontats zu den ersteren hinzukommen, weil sie, im 
Alter von acbtzehn Jahren eingetragen, erst im darauffolgenden Jahre 
die volle Geltung ais Epheben erlangt hatten. Es sei dies aber des- 
lialb geschehen, damit man behufs militarischer Massregeln jederzeit 
das Alter der Einzelnen bestimmen, d. i. wissen konnte, ob ein 
Ephebe im ersten oder im zweiten Jahre seiner Ephebie stehe. Da- 
rum waren gerade jene alteren auch Epheben kurzweg genannt 
worden, die jiingeren dagegen sTtśyypa-pu, adscripticii, adlecti. Kun 
hat aber Bockh a. a. O. weiter ausgefuhrt, dass die letzteren gar 
nicht hinsichtlich des Alters unterschieden worden seien; die Ein- 
heimischen aber, die man zu Anfang ihrer Ephebie in das Lexi- 
archikon eingetragen habe, seien auch schon in ihren Tribus einge- 
zeichnet worden. Die ercśnpafpct jedoch habe man desbalb nicht in 
die Tribus eingeschrieben, weil sie nicht eingeborne Athener, sondern 
Sbhne fremder, zu Athen lebender, angesehener Leute gewesen seien, 
denen in spateren Zeitcn das yerstattet wurde. Kach dieser
Ansicht ware schliesslich bei dem Ausdruck iitŚYypatpoi an gar keine 
endgiiltige ey/pets^ der Epheben zu denken, denn nur die -pwTŚyYpacpw 
konnten im Zusammenhang stehen mit einer officiellen Einschreibung. 
Dagegen ware nach CorsMs Auffassung sofort der Grund einleuch- 
tend, warum die andere, bios in wirklicher Gegeniiberstellung nótige 
Bezeichnung zponsiYpa-pot fast jedcsmal weggelassen ist, wo die srcśy- 
fpaęot auftreten.

Bei dieser Sachlagc werden es uns unsere Leser und Mitforscher 
nicht verargen, wenn wir auf eine schon vor Jahren (Verhandl. der 
Wiirzb. Philol. Gesellsch. 1862, S. 75) ausgesprochene Ansicht von 
neuem zuriiekkommen, dass wir es namlich in den Ephebeninschrif- 
ten der spateren Zeit mit je einem Jahrescurse zu thun haben. 
Auch Ditlenberger De ephebis atticis p. 21 und neuestens Dumont I,
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p. 41. 63 sind zu dem Ergebniss gelangt, dass um die Zeit, in welclier 
unsere umfangreichsten Ephebeninscliriften gefertigt sind, namlich in 
der Periode der Entartung und des Verfalls der attischen Institu- 
tionen, die Ephebie aus mancherlei Griinden auf ein Jahr be- 
schrankt wurde. Diese Griinde selbst werden wir jedoch passender 
in einem spateren Kapitel erortern. Wir unsrerseits haben noch immer 
keinen Grund gefunden, von der damals a. a. O. aufgestellten Behauptung 
abzugehen, dass eigentlich die ganze Ephebie in friiherer wie in spater 
Zeit, aus padagogischen wie aus didaktischen Griinden aus zwei 
Cursen bestanden habe, einem alteren, der am Jahresschluss aus- 
trat (so yerstehen wir łitl nj; eip7$etaę, vergl. dagegen Dii fen-
berger p. 21J, und einem jtingeren, der an die Stelle des yorigen 
aufriickte. Auch selien wir nicht recht.ein, wie man sich selbst fiir 
die altere Zeit, die Zeit der erwiesenen zweijahrigen Ephebie (vergl. 
unten in § 3 iiber die Stelle des Harpokration s. v. iteptTtoZo;, aus 
Aristoteles), den Eintritt in dieselbe und die Neubildung der Unter- 
richtscurse, sowie ein Vorrucken am Schlusse des ersten Jahres und 
den Austritt nach dem zweiten Jahre der Ephebie anders yorstellen 
wollte oder konnte, ais in der von uns angenommenen Weise. In- 
dessen werden wir unten bei dem Unterrichtsplan der Epheben, so- 
weit wir einen solchen nachzuweisen im Stande sind, auf diesen 
Punkt abermals einzugehen haben.

Hier sei noch bemerkt, dass wir auch in der spartanischen 
Einrichtung, resp. Abstufung in der Ausbildung der Jiinglinge, Spuren 
ahnlicher Verhaltnisse yorfinden, die bei der yielfachen Analogie, 
welche sich, ungeachtet mancher Gegensatze zwischen den dehn- 
baren athenischen Institutionen und den stabilen der Lakedamonier, 
doch immer wieder ais gemeinsame liellenische Eigenheit herausstellt, 
nicht so leicht unterschatzt oder iibersehen werden diirfen.

Namlich auch fiir die spartanischen Epheben, bei dereń 
Erwahnung wahrlich schon der blosse Gedanke an fremde Genossen 
in der Ephebie ausgeschlossen ist, findet sich, und zwar gerade fiir 
eine ziemlich genau dem oberen Ephebencursus in Athen entsprechende 
Altersstufe, Ttpamps; ais die Benennung der obenanstehenden, der 
Primaner unter den Epheben, oder Ttpinrstpsi *).  Krause hat freilich

i) Pilot, p. 140, 21 itp<u-re'p<zi o i itepi etzoai śrij -rapa Aazuiai, s. v. za-a, 
itpcuretpaę' Hesych. s. v. zata -npuiTijpas ^kizia? Jvop.a oi irpui-ijpsę itaoa Aaze?aipo- 
vioi«, woselbst jedoch Moriz Schmidt iip<vnpavaę und Ttpiutipaie; schreibt. Dazu s. v. 
zuiiapias • rouę ez -ifi ńgŹhfi noćoaę. Plutarch. Lyk. 17 nennt sie p.sikeipeiaę. Nach 
Schneider zu Xenophon de rep. Lac.6, 1 qni primum annnm ingressi sunt eipśv<uv ordinis. 
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den wahren Sachverhalt ein wenig yerwischt, wenn er Gymnast. 
S. 279 erklart: „Proteiren mb gen diejenigen genannt worden 
sein, welche iiber das Alter der Eirenen hinweg waren und zu ihnen 
vielleicht in demselben Verhaltnisse standen, in welchem diese selbst 
zu den Melleirenen“; und ebenda S. 278: Biue),Xsćpave; hiessen 
die altesten Knaben, etpaveę die, welche schon zwei Jahre iiber das 
Knabenalter hinaus waren. “ Schlimmer noch steht es mit der An- 
nahme Hochheimei^s (System der griech. Padagogik I, 138), der die 
rcpiu-rijpsę vor die peZZeipius; stellen zu miissen glaubte. Auch in 
Sparta gab es ohne Zweifel eine feierliche Aufnahme unter die 
Epheben, wenngleich hiefiir ein dem athenischen ungefahr entsprechen- 
des Ceremoniell sich bei dem Zustande unserer Quellen nicht nach- 
weisen lasst. Jedoch diirfen wir mit Fug und Recht aus der interessan- 
ten Inschrift aus dem kretischen Dreros, von welcher sogleich die 
Rede sein wird, auf mancherlei Analogien schliessen. Wie die Ueber- 
lieferung erkennen lasst, blieben in Sparta die Knaben bis zum sie- 
benten J ahr der hauslichen Zucht iiberlassen und wurden von da an 
gleich den kretischen Knaben offentlich erzogen. Wie in Athen 
(oben S. 5 ff.), so waren natiirlich auch in Sparta die Abstufungen 
des Alters mit verschiedenen Namen bezeichnet. Fiir die jungeren 
Knaben jedoch kennen wir keine Bezeiclinung, denn pttokAov (Hesych. 
s. v.) bedeutet ein ganz kleines Kind (v7j7ttov, itai3aptov), das selbst- 
verstandlich noch zu keiner Knabenabtheilung (ayeki), [kua, pouóa) 
gerechnet wurde. Mit dem achtzehnten Jahre traten die Jiinglinge 
aus den Erziehungshiiusern fiir Knaben, nachdem sie yielleicht voin 
siebenten bis zum fiinfzehnten Jahre rcaiós; geheissen hatten, vom 
fiinfzehnten aber bis zum achtzehnten pstpazta oder itaiós;
(Nenoph. de rep. Laced. II, 4). Jetzt begann fiir sie die eigentliche 
hohere Ausbildung, obwohl damit ihre Erziehung noch keineswegs 
abgeschlossen war; denn, wie schon friiher bemerkt wurde, es dauerte 
die gemeinsame offentliche Erziehung der spartanischen Jugend 
(Aazmtzłj, itarpioę, Auzoopysta afioy^) vom siebenten bis zum dreissig- 
sten Lebensjahre. Indessen ist an dieser Stelle wiederholt auf eine 
gewisse Analogie ihres Bildungsganges mit dem der athenischen 
Jiinglinge hinzuweisen, die besonders in gewissen Zweigen des Unter- 
richts am deutlichsten sich herausstellen wird. Vom achtzehnten 
Jahre an war den spartanischen Melleirenen (pć/.Xtpavsę, peXlsipsvsę, 
also nur in der Wortbildung den attischen pe?Aś<pr)3o'. yergleichbar, 
siehe oben S. 6) gestattet Haar und Bart wachsen zu lassen wie 
die Manner, und wahrend dieser Zeit wurden sie, ganz in der Weise 
der attischen Epheben, Yorzugsweise im Gebrauche der Waffen ge- 
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ubt und mit Einiibung des kleinen Kriegs beschaftigt. Im Heere 
selbst begann die Dienstpflicht des jungen Mannes, wie in Athen, 
erst mit dem zwanzigsten Jahre; vom zwanzigsten aber bis zum 
dreissigsten Jahre scheinen die spartanischen Jiinglinge den Namen 
etpsvs; kurzweg gefiihrt zu haben (vergl. O. Muller Die Dorier, 
Ausg. von Schneidewin S. 296), wahrend nach andern Angaben 
von der bezeichneten Altersstufe an fiir zwei Jahre die Benennung 
etpevsę, weiterhin erst Kpiorstpat ihnen zugekommen ware (vergl.

Hellen. Alterth. II, 364), endlich der Name acpatpet!; vom 
Ballspiel den etwa dreissigjahrigen Manncrn (Bd. I, S. 86). Zur 
Erlauterung einer solchen Dehnung der Wortbedeutung, wie sie in 
$tpsvs; vorzuliegen scheint, mag etwa das romische iuvenis dienen, 
beispielsweise an Stellen wie bei Horatius ’), oder bei Cicero * 2), oder 
in der Bestimmung des relativen Alters eines rbmischen prineeps 
iuventutis, auf den wir spater zuriickkommen. Uebrigens ist 
fiir die spartanischen Verhaltnisse noch besonders zu beachten, dass 
in denselben die Unmiindigkeit der jungen Manner nicht weniger 
ais zwblf Jahre langer gedauert haben muss ais in Athen, da sich, 
wie bemerkt, die Staatserziehung bis zum dreissigsten Lebensjahre 
erstreckte. Die Eirenen wohnten in besonderen Kasernen und waren 
gezwungen unter Aufsicht der Bideer oder Bidiaer den vorgeschrie- 
benen strengen Leibesiibungen obzuliegen; auch wurde von ihnen 
besonders fleissig das Ballspiel gepflegt 3).

ł) Carm. I, 2, 41 sive mu tata iuyenem (einen damals vierzigjahrigen) 
figura [ aleś in terris imitaris. Epp. I, 8, 14 ut placeat iuveni.

2) Verr. act. II, 5, 72 ąuein (Mercurium) in gymnasio Tyndaritanorum 
inventutis illorum custodem ac praesidem voluit esse.

3) Nach Pausanias III, 11, 2; 14, 6. Siehe Band I, S. 86.

Alle zehn Tage fand in Sparta eine amtliche Besichtigung der 
Epheben statt; worauf das Augenmerk im Einzelnen gerichtet wurde, 
setzt Ailianos auseinander Var. Hist. XIV, 7. In den einzelnen 
Rotten (tkat, ^ouat) war vom Ephebenalter an der am besten ge- 
drillte (TopoźtaToę) Yorsteher. Nach Xenophon war eine Gesammt- 
benennung die der itoZrrucoc łtaiSeę, von denen geschieden waren die 
Sohne treuer Haussklaven (podaże;, pó8tovsę), die spater Begleiter 
der Herrensóhne wurden; vorlaufig waren sie dereń Mitschuler, und 
sie wurden frei, wenn die ganze Bildungszeit durchlaufen war. Auch 
heissen sie in diesem Sinne aovrpo<pot ttov Aazs6ztpov[wv (Hermann- 
Stark Griech. Privatalterth. S. 469, A. 6), wahrend die sammtlichen 
Zoglinge, wie es scheint (anders Wachsmuth II, 365, der -tpo'<pt(uot 
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mit póftzzs; verbindet), insofern sie auch Halbburtige (vóhot) oder 
Unfreie (ęs>o:) sein konnten, mit dem allgemeinen technischen Aus- 
druck Tpó^o'. benannt wurden >). Es ist nicht unwahrscheinlieh, 
dass sich auf dieses Gesammtverhaltniss auch jener unbestimmte Aus- 
druck d^onzi; itatSsta (Bd. II, 8. 3) bezieht

Auch bei den Kretem scheint die Zeit der Ephebie mehr 
mit kriegerischen und auf aussere Fertigkeiten berechneten Uebungen 
ausgefiillt worden zu sein; wenigstens lasst sich keine besondere 
Aehnlichkeit mit der literarischen und musischen Bildung der attischen 
Epheben fur Kreta nachweisen, wenn es auch an mancher analogen 
ausseren Einrichtung der Sache nicht gefehlt haben mag. Auf Kreta 
hiessen die Knaben czonot, ajtaye^ot, weil sie in hauslicher Ver- 
borgenheit lebten. Es ist namlich ein sehr merkwiirdiger Unter- 
schied der kretischen Erzieliungsweise gegeniiber der in der Ilaupt- 
sache gleichartigen spartanischen der, dass auf Kreta der Knabe weit 
langer dem Kreise der Familie angehbrte, wenngleich unter Aufsicht 
eines it2idovopoę im Mannersaal (avdptuv), oder bei den Syssitien 
(<źvdpew), und erst mit dem aehtzehnten Jahre in eine Genossen- 
schaft (ayŚAr,) eintrat; die apkaaTot bildeten dann eine Art staatlicher 
Ges,ellschaft mit je einem Fiihrer (ayskaT^c) fiir jede Jiinglingsschaar 
(afś/.Tj), der die gemeinsamen Unternehmungen, besonders Jagdziige, 
gymnische und agonistische Spiele anordnete und leitete. Bei poli- 
tischen Verhandlungen, dem Abschlusse von Biindnissen u. dgl. 
KOnnte die kretische Oberbehbrde (ot zóajiot, selten ot zoajrtot, zoa;itovT$;) 
einen Yertragseid auch auf diese Scliaaren ausdehnen, resp. sie fórm- 
lich dazu verpflichten. Auf ein solches Halten der gegenseitigen Be- 
dingungen oder auf einen staatsbiirgerlichen Eid bezieht sich eine 
der merkwiirdigsten epigraphischen Entdeckungen der neuesten Zeit, 
zu Ende des Jahres 1853, die bei Ilerakleion auf der Insel Kreta 
gemacht und in Deutschland zuerst im Philologus 1854, S. 694 ff. 
von K. Fr. Hermann veroffentlicht wurde. Zwei neuathenische Epheben 
oder Studenten waren zufallig die Finder dieser hóchst bedeutsamen 
Urkunde (auf den vier Seiten eines iiber vier Spannen hohen Steins) 
iiber einen Eid, welchen nach kretischer Sitte die in ayŚAatę ver- 
einigten (vergl. oben coaTpśgpa-ra und Krause Gymnast. S. 691) ein- 
hundert und achtzig Epheben der StadtDreros abzulegen 
hatten. Durch diesen Eid betheuert die jungę waffenftihige Mann- 

1) Xeuopli. Heli. V, 3, 9 izokkot oś aurio (Apptkdw) zat tar/ <nepioćxu)v e&ek&v“ai 
żako*. zdyaOot 7jxokou0o’jv, zat ąmi twv rpo<pip.a)v zakoup.śvojv zai vó$ot r<uv 
Szap-riaruN, dazu J, G. Schneider's Anmerkung.
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schaft von Dreros ihre Anhanglichkeit an die Stadt, ihre Treue gegen 
das yerbiindete Knosos und ihren Hass gegen Lyttos unter den 
schwersten Verwiinschungen und Strafen. Der Zeit nach fallt diese 
Inschrift jedenfalls vor die Zerstórung von Lyttos, welche 218—220 
v. Chr. stattfand, und zwar wohl noch bedeutend friiher (Vergl. die 
Zusatze von Bdhr zu K. Er. Hermann s Griech. Staatsalterth. 5. Aufl. 
S. 110 , in die Zeit des dominirenden Einflusses von Knosos, um 
oder vor 399 y. Chr. Bei dem grossen Interesse, welches fiir unsern 
Zweck gerade die Vergleichung mit dem attischen Ephebeneid dar- 
bietet, mogę es gestattet sein, unsere Uebersetzung des dorischen 
Textes dieser Urkunde nach dem Abdruck im Philologus hier ein- 
zuriicken, da wir die athenische Zeitschrift Minerya No. 2234 nebst 
den Zusatzen in spateren Nummern leider nicht zur Iland haben.

„Gott und dasGliick! ... Gliickauf! Unter der Hauptmannschaft 
(zoapió'>T<ovj derjenigen Aithalier, die zu Kydas und Kephalos stehen, 
ais Bision Aufseher des heiligen Feuers (itupuutia;) und Philippos 
Schreiber war, leisteten 180 ganzlich ungegiirtete Schaargenossen (ćąsZaot 
itotvaCu)3TOt) folgenden Eid: Ich schwóre bei der Hestia im Prytaneion, 
beim Zeus Agoraios und beim Zeus Tallaios, bei Apellon Delphinios 
und der Stadtbeschirmerin Athenaia und Apellon Pythios,bei der Leto 
und Artemis, bei Ares und Aphrodite, Hermes und Helios, bei der 
Britomartis, dem Phoinix, der Amphiane, bei Gaa und Uranos, 
Heroen und Heroinnen, Quellen und Fliissen, bei allen Góttern und 
Gbttinnen: dass ich niemals den Lyttiern wohlgesinnt sein werde 
(ret; AuTttO'.? zaZidę <ppov7josiv) auf keinerlei Weise TŚ/vą utjts
pa/ową', weder bei Nacht noch am Tage, und bestrebt sein werde 
(aitsoatoj) nach Kraften der Stadt der Lyttier Uebles zuzufiigen, dass 
ich dagegen weder die Stadt Dreros yerrathen werde noch die 
Grenzen der Drerier noch der Knosier, auch keine Burger an die 
Feinde yerrathen will weder aus Dreros noch aus Knosos, dass ich 
keinen Biirgerzwist anzetteln will weder in der Stadt noch ausser- 
halb der Stadt, noch einem andern mich beigesellen; erfahre ich 
aber etwas iiber Verschwbrer, so werde ich sie den Anwesenden 
(itap[sd]3tv?) yon der Oberbehorde anzeigen. Sollte ich aber dieses 
nicht halten, dann sollen iiber mich ergrimmt sein alle Gotter und 
Góttinnen, bei denen ich geschworen habe, und soli ich auf das 
schimpflichste yerderben mit Hab’ und Gut und soli mir weder die 
Erde Frucht tragen .... Wenn ich aber den Eid treulich halte, 
dann sollen die Gotter mir gnadig und gewogen sein und yieles Gute 
spenden. Ich schwóre bei denselben Gottheiten insgesammt, dass 
ich die Behórde der Kosmen, falls sie die Schaar der jedesmaligen 
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Epheben (tou; to'x’ ayeAaCopśyou;) nicht mit demselben Eide, den wir 
geleistet haben, yerpflichten, beim Rathe anzeigen werde
ię ?av (3«Aa'v), wenn sie (vom Amt) abtreten im Monate Komno- 
karios oder Haliaios; der Rath aber soli einen jeden Kosmen funf- 
hundert Stater Busse zahlen lassen von dem Tag der Anzeige an 
binnen drei Monaten; ist ein solcher aber ganz arm, dann sollen 
sie die Gelder, die sie nicht eintreiben konnen, im Delphinion an- 
schreiben, indem sie den Namen nebst Vaternamen und den Betrag 
der Summę bezeichnen; was sie aber eintreiben werden, das sollen 
sie unter die Genossenschaften der Stadt vertheilen und wenn irgend- 
wo Drerier auf Wachtposten sein sollten; falls aber der Rath (das 
Geld) nicht eintreibt, dann hat er selbst das Doppelte zu zahlen, 
und die Spaher des Weltlichen (rcóv av&pannva>v) sollen es eintreiben 
und nach den gleichen Bestimmungen vertheilen. Desgleichen . . . 
(Liicke) die Erinnerungen des alten drerischen Gebiets fiir die nach- 
folgenden Burger zu beschwóren und festzuhalten, wenn auch die 
Milatier unter der neuen Anfiihrung (svrą vśa[a'f$]po'.[e]ta) Anschlage 
gegen die Stadt der Drerier gemacht haben wegen unseres Gebiets, 
fiir welches wir streiten ais die Starksten (vtxat7jpeę) in der Schaar. 
Auch einen Oelbaum soli jeder pflanzen und gepflegt nachweisen; 
wer keinen pflanzt, hat fiinfzig Stater zu bezahlen.“

Wie man auf den ersten Blick ersieht, ist in dieser Eidesformel 
Vieles enthalten, was an den oben S. 29 angefiihrten Ephebeneid 
bei den Athenern erinnert; wenn auch in anderen Worten, ist viel- 
fach der gleiche Sinn darin, worauf theilweise schon K. Fr. Hermann 
a. a. O. S. 695 aufmerksam gemacht hat. Wie die athenischen 
Epheben im Heiligtum der Agraulos, so leisteten die von Dreros 
ihren Burgereid auf Landesvertheidigung und Aufrechthaltung gesetz- 
licher Ordnung und burgerlicher Eintraeht an dem heiligen Staats- 
heerde, im Prytaneion ihrer Vaterstadt. Das Versprechen am Schlusse, 
die Erinnerung des alten drerischen Gebietes den kommenden Biirgern 
zu erhalten und den Absichten, welche die benachbarten Milatier 
allem Anschein nach auf dieses Gebiet hatten, sieghaft entgegen- 
zutreten, erinnert uns sofort an die Worte des athenischen Eides: 
Ich will das Vaterland nicht gemindert hinterlassen u. s. f. (oben S. 30). 
Was ausserdem charakteristisch erscheint, ist die Bezeichnung der 180 
Commilitonen ais ganzlich ungegiirteter (iwodCiDaroi); „sie erscheinen 
im einfachen ungegiirteten Chiton, weil sie nach geleistetem Eide wehr- 
haft gemacht und mit kriegerischer Rustung angethan werden sollen “ !).

') K. Fr. Hermann a. a. O. S. 698; vergl. Hesych. I, p. 120 aCuiaeo?- 
Aoitloę, aatolo;. Eustath. ad II. XVI, 224 ’O|i7)pos rou{ djuiarouc apirpo^ir«>va{ zalet. 



63

Ein Unterschied zum athenischen Verfahren liegt hier nur insofern 
vor, ais die Drerier aOnami den Schwur leisteten, die athenischen 
Epheben dagegen psta itavGłtXidJv (vergl. S. 28). Die Anzahl der 
Epheben von Dreros ist grbsser ais die Durchschnittszahl der athe
nischen 140 (vergl. Verhandl. der Wiirzburger Philolog. Gesellschaft 
S. 21. 73), ein Umstand, der sich wohl nicht aus der dichteren 
Bevolkerung erklart, sondern vielmehr aus der Combination mehrerer 
a-yśkat aus der Umgebung von Dreros und Knosos, wodurch diese 
beiden Stiidte in ihrer feindlichen Stellung zu den offenbar mach- 
tigeren Nachbarstadten Milatos und Lyttos sich zu behaupten 
suchenJ). Mit dieser Erklarung mbchten wir eine weitere verbinden, 
dass namlich solchergestalt sich am besten die ungewbhnlich grosse 
Zahl der Schwurgótter begreifen lasst, die zu Anfang der Eidesformel 
genannt werden, und die wohl zum Theil „in der besonderen Ge- 
legenheit, theils in der bestimmten Oertlichkeit ihre Rechtfertigung 
finden“ * 2). Ferner werden hierbei noch Fliisse und Quellen erwahnt, 
nach der gleichen Anschauung, weshalb in der attischen Formel 
Ao$o> und Oa/Aoj ais Symbole der befruchtenden und nahrenden 
Naturkraft erscheinen3). Ob jedoch die Mahnung am Schlusse, mit 
Sorgfalt auf die Pflege der Oelbaume zu achten, mit jenem bezeich- 
nenden, aus Plutarchos Alkib. 15 bekannten Zusatze der attischen 
Formel in Zusammenhang zu bringen sei, ist uns zweifelhaft (vergl. 
oben S. 30). Im Ganzen aber diirften sich, wie in der attischen, so 
auch in der Eidesformel von Dreros mehrfache Spuren einer Er- 
weiterung der einfacheren urspriinglichen Formel nicht verkennen 
lassen, wenngleich in der letzteren die vorhandene gróssere Liicke 
gegen den Schluss hin kein sicheres Urtheil gestattet. Indessen in 
sachlicher Beziehung ist fiir uns in der ganzen Inschrift, abgesehen 
von den Genossenschaften (śratpswt), die hier fbrmlich ais Glieder 
des stadtischen Organismus erscheinen, die Stelle wohl die interes- 
santeste, an der die der waffenfahigen Jugend obliegende Grenzhut 
erwahnt wird: xai eT ust Ttve; oupsuowti Apr;ptot = und wenn sich 
irgendwo Drerier auf Wachtposten befinden; denn sie weist deutlich 
auf die entsprechende attische Einrichtung, wonach ein Theil der 
Epheben ais itsptitoZot den Wachedienst in den Grenzfestungen des 

*) K. Fr. Hermann S. 695 extr., dazu die Zusatze von Bohr zur 5. Aufl. 
der Staatsalterthiimer S. 110.

2) K. Fr. Hermann S. 699. Cf. Kallimachi hymn, in Dianam vs. 190 
elloq>óvov Boito papnv xrX. Britomartis auch in dem Schwur C. J. Att. II, 1, p. 324 są.

3) Oben S. 34 vergl. Klausen Aeneas und die Penaten S. 133 iiber die 
’ AtppoSln] zouporpóęoę.
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Landes zu verschen liatte1). Endlich ist der Ausdruck am Schlusse 
„die Siegreichen in der Schaar“ (wza^p-; raę ayśZac) beachtenswert, 
ais stolzer Beiname, den sich die Schwórcnden selbst beilegten* 2 3). 
Auch dafiir fehlen nicht die Analogien in den ausfiihrlichen attischen 
Ephebeninschriften, wie spater nachgewiesen werden soli. Ebenso 
lasst sich aus der Yergleichung dieses drerischen Eides mit dem 
attischen Ephebeneide schliessen, dass mit der Eidesleistung der 
„Ungegiirteten" gleichzeitig ihre Bewaffnung und damit selbstver- 
standlich ihre Miindigsprechung zu erfolgen pflegte. Und so diirfen 
wir sicher ahnliche diesbeztigliche Einrichtungen und eine durch- 
schnittliche Gleichfórmigkeit in der Ephebenbildung auch in andern 
griechischen Staaten voraussetzen, wenn wir dieselbe auch nicht 
immer im einzelnen Falle belegen kbnnen. Jedoch sind noch manche 
Ausdriicke unsicher, wie die angebliclie Eintheilung der Epheben 
in Kyrene tpia-zcmo'.3). Durch Pausanias erfabren wir, dass auch 
zu Pellene in Achaja eine gesetzliche Zeit der Ephebie bestimmt 
war; die mannliche Jugend musste in dem alten Gymnasium der 
genannten Stadt einen vorgeschriebenen Cursus in gymnastischen 
Uebungen bestanden haben, ehe sie das Blirgerrecht erlangen konnte4). 
Nach einer andern Stelle desselben Schriftstellers5) scheint auch in 
Sikyon, weil daselbst die Epheben in einem bestimmten Gymnasium 
ihre Ausbildung erhielten, ein ahnliches Verhaltniss bestanden zu 
haben. Einiges iiber die Dokimasie der Epheben (scpr^ot evsxpt- 
b7;aav) in Megara erfabren wir aus Inschriften bei Le Bas et Foucart 
Megaride 3—11; iiber die Epheben von Kyzikos in den Monatsber. 
der Akad, zu Berlin, Januar 1874; laut Inschriften von Kyzikos 
war die dortige Ephebie nach attischem Muster eingerichtet, ebenso 

9 Vergl. dariiber unten § 3; iiber das Wort oupeusw der Inschrift Hesych. 
II, p. 778 oupeuetv ’ ęuXasretv, Schol. Apollon. Rhod. IV, 1618 napa to oupeiv, o eon 
tpulaTTew.

2) Hesych. II, p. 682 vtxaT>jpe{ ’ ot azaaio-aroi ev Tatę T<xęeatv.
3) Hesych. s. v. rpiazartoi ot eęTjSot -zat za aucTgpa au-<uv, anderswo Tpixaitot 

geschrieben (Eustath. ad II. p. 727, 18 rptazartoi, ad Od. 1592, 57 rptazanot), da
gegen entschieden bei M. E. Miller Melanges de litterature grecąue, Paris 1868, 
p. 429 ev Be Kop^g touj eę^oue Tptzanouę (was Miller andert in Tptazdnouę) 
xalouatv, ev Be Kptgng anoBpópouc Sta to ptigrao t<uv aowtu"; Bpoptov peT$yetv xtX. Cf. Mul
tach Fragm. Ph. Gr. II, p. XXXIX óp.oxdnoo{.

4) Pausan. VII, 27, 2 ouBe eę Hp noXtTeiav ey f p atpa t npórepov xa8eSTł;xev 
oóBevt nptv dv e<p7](?eu<s<uatv. Ganz entsprechend dem Wortlaut vieler Inschriften 
1$ ś(pr)[3<uv ept itelTatpópotę diufpd<pa«o, ait^X8ov e£ ecp^uto etę -d rdypata u. s. w.

5) Pausan. II, 10, 6 to Be a'ptoi (Swjtimotc) ppwdatoy tooto Klewiat tpxoBop>]ae, 
xat watSeu o □ atv ArauSa ert touj etpigpouę.
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in yielen anderen Stadten. Ob aber die Hypothese begriindet ist, 
dass der Demos Peiraeus wahrend seiner kurzeń Abtrennung von 
Attika ausnahmsweise seine eigene Ephebie gehabt haben miisse, 
weil in den betreffenden Jahren in den Listen keine Epheben aus 
diesem Demos verzeichnet sind, bleibt zweifelhaft (Dumont I, p. 94}.

Nach der Zusammenstellung von Collignon ist iiberhaupt, von 
Attika abgesehen'), ein ehemaliger Bestand des Ephebeninstituts bis 
jetzt fur die folgenden griechischen Stadte des Altertums durch 
wirkliche urkundliche Belege von Inschriften nachgewicsen:

1) Im Peloponnes: Aigosthena, Megara, Argos, Thuria (Mes- 
senien), Koronę, Sparta.

2) In Nordgriechenland: Thespia, Orchomenos, Lebadeia, Akrai- 
phia, Dendra und Hyettos (Bbotien), Plataa, Nary*  (Lokris).

3) In Makedonien und Thrakien: Edessa, Derriopos, Keletron, 
Thessalonike, Philippopolis, Sestos, Byzanz, Odessos.

4) Auf den Inseln: Thera, Naxos, Paros, Chios, Kos, Rhodos, 
Salamis und Lapethos (Kypros,) Ikaria, Kerkyra.

5) In Kleinasien: Kyzikos, Lampsakos, Assos, Ilion, Pergamon 
und Elaia (Mysien), Kyme, Teos, Priene, Smyrna, Ephesos, 
Metropolis (Phrygien), Stratonikeia, Philadelphia, Akmonia, 
Kolossai, Kibyra.

6) Auswarts: Berytos, Byblos, Kyrene, Gela, Solunt (2oXo'etę), 
Massilia.

1) Quid de collegiis epheborum apud Graecos, excepta Attica, ex titulis 
epigraphicis commentari liceat, par Maxime Collignon, Paris, Thorin 1877.

2) jE. Curtius Beitrage zur Geschichte uud Topographie Kleinasiens S. 63 ff.
In Megara entschied iiber die Aufnahme eine Commission von drei Mannern: -j-potpi.— 
pareuę tóJv auve3pu>v, Yupaaiapyoę (Le Las et Foucart p. 34 e.).

Grasberger, Erziehtmg etc. III. (die Ephebenbildung). 5

Ephebeninschriften fiir Korinth und fiir Achaia fehlen bis jetzt 
noch; ebenso fiir Tegea, Mantinea, Elis, Theben u. s. w., woraus 
selbstverstandlich nicht geschlossen werden darf, dass in diesen und 
anderen bedeutenden Stadten eine solche politisch - militarische Ein- 
richtung niemals bestanden habe.

Dass auch anderwarts bei der Aufnahme unter die Epheben 
gewisse Formalitaten zu erfiillen waren, entsprechend der attischen 
Soztpaata, ist sicher, wenn wir auch iiber die Einzelheiten nicht so gut 
unterrichtet sind wie in Bezug auf die Verhaltnisse in Athen. Dafiir 
sprechen schon die wiederholten Ausdriicke s&r^ot otSe evexpt^r(aav, 
oi spptOme; ecpij^ot, ot epcpt8evTeę et; tou; etprjfioo;* 2). Sehr mangel- 
haft ferner sind bislang die ausserattischen Angaben iiber die Dauer 
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der Ephebie. In Chios soli dieselbe sich auf drei Jahre erstreckt 
haben; zwei Jahre konnte man dem Collegium von Kyzikos an- 
gehbren. In Lebadeia wurden die aus der Ephebie ausgetretenen 
in die Zahl der FtzaTtFśttsę, der Zwanzigjahrigen eingeschrieben. In 
Thuria gab es Tpirips^s;, die vorher drei Jahre lang eipsve; gewesen; 
wie es scheint, bestand daselbst ein Verein yon alteren Epheben 
(eip-vs;) und yon jiingeren, die noch nicht zwanzig Jahre alt waren1). 
Aber wir lernen aus diesen Worten nicht, wie diejenigen hiessen, 
die keine TOitóe; mehr und noch nicht peXZeipeve;, d. i. attisch &p7$ot, 
waren.

1) Cf. Plutarch. Łyk. 17 e’pevac zaZouot rous eros 8eurepov ez ita!8u>v
[xel).elpevaę ru>v ita(8u>v rouę itpea^jrawjc. Ouros ouv ó epi-p; e”zoai er»j 

Yepnauę zrZ.

2) Vergl. Macrob. Sat. I, 6. 11,10 Erklarungsversuche, bei Plutarch. Quaest. 
Rom. 101 ; hieriiber, wegen der kiinstlichen allegorischen Deutungen, aussert sich 
Lobeck Aglaoph. I, p. 169 : bullas ingenuorum puerorum pectori appensas fuisse 
memorant, ut bullam inspicientes ita se demum homines cogitareut, si corde prae- 
starent. Quasi vero liaec cogitatio una cum bulla et praetesta ex animo dimittenda 
sit, aut qnasi non mulieres ąuoąue lunulas bullasąue pectorales gestare consueverint.

Wenden wir uns nunmehr zu den Romern. Bei diesen war 
der Uebergang yom Knaben zum Jiinglinge gleichfalls durch eine 
bedeutsame Aenderung in der Tracht bezeichnet. Wie schon friiher 
bemerkt wurde, kam die Erziehung des jungen Rómers in der Regel 
mit dem siebzehnten Jahre zum Abschluss. Die yorausgehende 
Periode der Entwickelung theilte sich, wenigstens in den letzten 
Zeiten des rómischen Freistaates, in zwei Stufen : Kindheit und Knaben- 
alter. Der Knabe trug eine mit breitem Purpurstreifen yerzierte 
Toga (toga praetexta!, welche urspriinglich etruskisch war und von 
den freigeborenen Kindern beider Geschlechter zugleich mit dem Ab- 
zeichen der bulla getragen wurde, d. i. mit einem goldenen, kugel- 
fórmigen, aus zwei konkaven Goldplatten bestehenden Sclimuck, der 
ein Amulett umschloss und yon den Kindern der Vornelimen und 
spater auch der Reichen (bullati) an einem Bandę yorn auf der 
Brust getragen zu werden pflegte, und zwar bis zum Alter ihrer 
Mannbarkeit* 2). Aber auch die hóheren Beamten, Dictatoren, Consuln, 
Pratoren u. s. w. trugen die toga praetexta; der Unterschied lag nur 
in jenem Purpurstreifen, den die Bildhauer uns nicht dargestellt 
haben. Uebrigens hiessen praetextati auch die Sohne der Decurionen, 
welche seit Augustus im rómischen Senate Zutritt hatten (Becker- 
Marguardt Rom. Alt. III, 2, S. 373).
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Diese purpurverbramte Toga des Knaben nun ward am Ausgange 
des Knabenalters vertauscht mit der ganz weissen Toga des Mannes 
(toga pura, toga virilis, vestis pura, Catull. 68, 15). Im Allgemeinen 
geschah dies im sechzehnten Lebensjahre; vor dem vollendeten sieb- 
zehnten jedoch musste es geschehen sein, weil mit diesem Zeitpunkte 
auch in Rom das wehrhafte Alter begann 1,i. Zunachst hing es nam
lich von der Bestimmung des Vaters ab, wann er, vielleicht aus sehr 
praktischen Griinden (vergl. Marquardt Rom. Alt. V. S 132, A. 
672), seinen Solin ais reif zur Mannesfreiheit ansehen und demge- 
mass fiir erwachsen erklaren wollte. Man hat in dieser Beziehung 
besonders dem rómischen Kaiserhause grosse Dnregelmassigkeiten 
nachgewiesen. Caligula erhielt die toga virilis erst in seinem neun- 
zehnten Jahre, Nero schon im vierzehnten, ebenso Commodus und 
Caracalla. Sonst muss es jedoch ais unschicklich betrachtet worden 
sein, wenn Jemand ais Mann auftrat, ehe er fiinfzehn oder, in der 
alteren Zeit, iiber sechzebn Jahre alt war (siehe die Sammlung der 
Belegstellen bei Marguardt a. a. O. V, 1, S. 132 ff.). Niemand 
konnte eine Klage beim Praetor urbanus anhangig machen, ehe er 
das siebzehnte Jahr yollendet hatte (Digest. III, 1, 1, § 3.).

1) Liv. XXII, 57, 9 delectu edicto iuniores ab annis septendecim et ąuosdam 
praetextatos scribunt. Plutarch. C. Graceh. 5, 1.

2) Instit. I, 11, § 4. Digest. I, 7, 40, § 1) quia adoptio naturam imitabatur, 
cf. Hulsebos De educatione et institutione apud Romanos, Traiecti ad Rh. 1875, p. 174.

Indessen gerade die Altersbestimmungen selbst werden viel- 
fach bestritten. So setzt 1K. A. Becker R. Alt. II, 1, S. 215 das be- 
ginnende siebzehnte, Mommsen R. Gesch. I. S. 93 das laufende sieb
zehnte Jahr an. Jedoch wurde, wie es scheint, wenigstens in der 
alteren Periode des Freistaates, durchaus nach Bediirfniss von Seiten 
der Eltern oder Vormiinder ein relativer Termin festgesetzt. So 
musste derjenige, der einen Jiingling adoptiren wollte, um volle 18 
Jahre (plena pubertate) alter sein ais dieser* 2), und diirfen die schwan- 
kendenden Angaben in dieser Hinsicht keineswegs auf eine Linie 
gestellt werden mit denen iiber die Miindigsprechung der attischen 
Jiinglinge. Mit Recht verwahrt sich auch Arnold Schdfer Demosth. 
III. 2. Beil. S. 20 von yornherein gegen die Einmischung romischer 
Rechtsverhaltnisse, durch welche in den Fragen der attischen 
Ephebie der Blick nur getriibt wird; die Hellenen und insbesondere 
die Athener kennen kein solch abgeschlossenes Familienrecht, wie 
das romische ist. Erst mit dem Beginn der Kaiserzeit stellten 
iiberhaupt die rómischen Juristen, um der reclitlichen Folgen der 

5*
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Miindigkeitserklarung willen, fiir die Pubertat eine absolute Grenze 
fest, fiir Knaben das zuriickgelegte yierzehnte, fiir Madchen das zu- 
riickgelegte zwblfte Jahr (Marqvardt a. a. O. S. 131 u. 135, Anm. 
714). Aus der Zusammenstellung der Belege ergibt sieli allerdings 
zunachst, dass der Termin der mannlichen Toga zwischen dem zwolften 
und neunzehnten Jahre lag; „bringt man indessen die nur in der 
kaiserlicben Familie vorkommenden extremen Beispiele in Abrech- 
nung, so darf man aus diesen Fallen ais die normalen Alters- 
grenzen das vollendete yierzehnte und das vollendete sechzehnte 
Jahr constatiren“ (Marquardt a. a. O. S. 132). Fiir die altere Periode 
wird ferner mit grósster Wahrscheinlichkeit angenommen '), dass die 
Anlegung der toga yirilis ebenso die Befahigung zum Militardienst 
und die politische Selbstandigkeit ais die privatrechtliche Handlungs- 
fahigkeit zur Folgę gehabt habe, und demnach nicht eher ais nach 
vollendetem siebzehnten Jahr iiblich gewesen ist. In der 
ersten Periode zerfallen namlich nach dem militarischen Alter die 
locupletes in iuniores, d. i. Leute von 17 — 45 Jahren, und seniores, 
d. i. Leute von 46—60 Jahren, von welchen die ersteren zum Feld- 
dienst, die letzteren, wenn es notig war, zur Besatzung der Stadt 
yerwendet wurden (Becke.r-Marqua.rdt III, 2, S. 240). Uebrigens 
kam es auch vor, dass Jiinglinge schon vor dem gesetzlichen Termin 
ais praetextati Kriegsdienste leisteten* 2), oder yielmehr friihzeitiger 
ais andere fiir ihre militarische Ausbildung Sorge trugen (conf. 
Hulsebos 1. c p. 189 sq). In der Kaiserzeit ist iiberhaupt in den 
Verhaltnissen des Beamtentums wie des Lebens eine Verfriihung 
der Alterstermine nachweislich3); zum Theil hatte jedoch schon 
friiher die Nobilitat fiir sich eine Herabsetzung der gesetzlichen 
Altersstufe in Anspruch genommen 4 j. Damals erst, nachdem das 
ius suffragii seine Bedeutung yerloren hatte, trat ais Folgę der Be- 
kleidung mit der toga yirilis nur noch die priyatrechtliche Selbst- 

1) Vrgl. Huschke Verfassung des Serv. Tuli. S. 142 f. hauptsachlich auf 
Grund der Stellen bei Gellius X, 28 und Ulpian. Digest. III, 1, 1. § 3.

2) Stipendia castrensia, cf. Plin. Epp. VIII, 14; solchen wurden wolil die 
ofterwahnten custodes auf kurze Zeit beigegeben, wogegen die im Trojaspiel ge- 
nannten magistri puerorum nichts mit jenen gemein haben, vergl. unten iiber 
Indus Troiae.

3) Vergl. z. B. Sueton. Aug. 38 liberis senatorum, quo celerius rei 
publ. assuescerent, protinus a virili toga latum clavum induere et curiae interesse 
permisit (Augustus), militiamque auspicantibus non tribunatum modo 
legionom, sed et praefecturas alarnm dedit sqq.

4) Marguardt N, S. 135, A. 715; S. 138, A. 731; Hulsebos 1. c. p. 178.
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standigkeit hervor, wiewohl mit ihr selbstverstandlich auch die Aus- 
iibung der politisch.cn Rechte des Biirgers ihren Anfang nahm.

Wie nun das klassische Altertum iiberhaupt an historische 
Momente festliche Handlungen mit Symbolen ankniipfte, indem offent- 
liches Leben und religibse Anschauung sowohl unter sich ais im 
Verein mit dem Privatleben des Einzelnen innig verbunden waren, 
so bildete sich auch bei den Rbmern eine Reihe von Gebrauchen 
aus wie fiir die Geburtstagsfeier (vergl. die Andeutungen bei Cicero 
or. in Catil. III, 1, 2), so auch fiir die Feier des Austrittes aus 
dem Knabenstande. Wir haben auch Grund anzunehmen, dass 
an denselben bis in die spateren Zeiten sich Niemand vergriff, aus- 
genommen Nero, der') einmal plótzlich zu Neapel fiinftausend Knaben 
ihr schónes langes Haar abschneiden liess. Jetzt also, nach erlangter 
kórperlicher Reife an der Schwelle des Mannesalters (juventus) 
stchend, wurde der jungę Romer sein eigener Herr, und der gewbhn- 
lichen Jugendbildung den Riicken kehrend wandte er sich meistens 
der militarischen Laufbahn zu, da fiir ihn ohnedies die Verpflichtung 
zum Kriegsdienste begann. Dieser wichtige Zeitpunkt eben war die 
Veranlassung zu einer Feierlichkeit, die ebenso ais religibser Akt 
wie ais Freudenfest der betreffenden Familie mit Opfer und Schmaus 
begangen wurde. Am Feste des Liber (Liberalia, den 17. Marz), das 
fiir diesen Zweck am liebsten gewahlt wurde1 2), kleidete sich der 
jungę Ephebe in seine neue Tracht, die freie Toga (toga libera); er 
legte vor den Laren des Hauses die Abzeichen der Knabenzeit (in- 
signia pueritiae) ab, namlich die schon erwahnte Bulle, welche ais 
Geschenk fiir die Hausgbtter iiber dem Herd aufgehangt wurde 
(Propert. IV, 1. 131; Pers. Sat. V, 31, vgl. auch O. Jahn zu Per- 
sius II, 70 iiber Dedication der Insignien eines gewissen Alters oder 
Berufes; dann Schol. ad Horat. Serm. I, 5, 65), das lange Ilaar 
der Knabenzeit und das Kleid der freigeborenen Kinder (ingenui), 
die bereits erwahnte toga praetexta, von welchem er bis dahin 
kurzweg praetextatus (scil. puer; hiess. Daher wird fiir den Aus- 
tritt aus dem Knabenalter auch das Ablegen der praetexta genannt, 
wie bei den Griechen der Ausdruck „die Chlamys nehmen“ den 
Eintritt in die Ephebie bezeichnet (vgl. oben S. 42). Statt des ver- 

1) Nach Suetonius Ner. 20; freilich ist die Lesart unsicher.
2) Ovid. Fast. III, 771 sqq. Cic. ad Att. VI, 1, 12, aus dieser Stelle ersieht 

man auch deutlich, dass der Termin nicht gerade notwendig eingehalten werden 
mr.sste; weitere Belege hiefiir bei Marquardt a. a. 0. S. 127, A. 643; iiber die 
Deutung des Bakchos Hulsebos 1. c. p. 181.

politisch.cn
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bramten Knabenkleides zog, wie bemerkt, der Jiingling, jetzt auch 
vesticeps, investis geheisscn, eine Tunika ohne Giirtel an (Sueton. 
Aug. 94 sub fin. sumenti virilem togam tunica lati clayi, resuta ex 
utraque parte, ad pedes decidit.) und dariiber die weisse Toga (toga 
pura, libera, virilis. Plin. Nat. Hist. VIII, 48, 74 (§ 194) cum toga 
pura tirones induuntur. Ovid. Fast. III, 788. Sueton. Nero 7 deductus 
in forum tiro sqq. Stat Silv. V, 2, 66 nec saltem teneris ostrum 
puerile lacertis exuit albentique humeros induxit amictu. Bei den 
griechisch schreibenden Berichtcrstattern wird auch gesagt ij ro~v 
TsXsicov atobj, vgl. oben S. 48 iiber oi tśasioi). Auf Vasen ist die 
Togengebung haufig abgebildet; vor dem Lararium steht der Yater 
in der Toga, auf einen Weinrebcnstock gcstiitzt, ihm zur Seite der 
Solin, der bisweilen beide Hande unter der Toga halt, bisweilen 
einen Arm vorstreckt. Nach einem Opfer im Hause selbst begab 
sich der also investirte vesticeps, begleitet von Verwandten und 
Freunden und von allen, dic mit seiner Familie in naherer Verbindung 
standen, des Morgens auf das Forum, durch welches Geleite (deductio 
in forum, deduci in forum) fiir ihn die erste offentlichc Praxis (tiro- 
cinium fori) eingeleitet und deshalb selbst davon benannt wurde *)•  
Der festliche Zug bewegte sich auf das Kapitol, wo dem Jupiter, 
dem Liber und der Juventas geopfert und der jungę Mann in dem 
Archiv fiir die Biirgerlisten* 2) ais rbmischer Biirger in die Tribus- 
listen eingesclirieben wurde, so wie der attische Ephebe in das 
Xig$tapxtxov ypappawoy seiner Gemeinde. Die Einschreibung selbst 
wurde wahrscheinlich von den Aedilen, ais Unterbeamten der Tri- 
bunen, yollzogen3). Uebrigens hatte selbstverstandlich schon die 
feierliche und óffentliche Einkleidung des Jiinglings die Bedeutung 
der Aufnahme in die Biirgerschaft, die deshalb auch an der Festlich- 

*) Forcellmi s. v. tirocinium, uporonetpia, paSijatę, primum rndimcntum seu 
experimentum militiae . . . tirocinium fori dicebatur, cum primum in forum 
adolescentes sumpta virili toga deducebantnr, ut publice versari et agere cum po- 
pulo inciperent. Justinus Histor. XXXVIII, 7 verbindet rndis ac tiro. Cf. Cic. 
pro Mur. 33, 69; pro Caelio 5, 11 ; Plin. Epp, I, 9, 2. Bei Du Cange: tyro, 
miles qui militiae cingulo recens decoratus est et necdum in bellis vel tornea- 
mentis tyrocinium suum exercuit. Ibid. s. v. tyruueulus, tyronicium, auch tyronia. 
Marguardt a. a. O. S. 126, A. 641.

2) Tabularium, vergl. jedoch Marguardt S. 128, A. 657; iiber die privaten 
Verzeichnisse siehe Apuleius de mag. II, p. 92 Bip. pater Pudentillae natam sibi 
filiam morę ceterorum professus est: tabulae eius partim tabulario publico, part im 
domo asservantur, dazu Hulsebos 1. c. p. 37.

s) Nach dem Calendar. Farnes. gewohnlich am 17. Marz, vergl. Marguardt 
A. 661 extr. 657 extr.
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keit sich betheiligte ')• Nach einer alten Sitte, die angeblich auf 
einer Vorschrift des Servius Tullius beruhte, warf jeder, der die toga 
yirilis annahm, in die Geldbiichse der Juventas einen Schilling* 2). 
Nach einer andern Stelle bei Dionysios III, 69 kbnnte man geneigt 
sein anzunehmen, dass zum Schlusse der ganzen Feier auf dem Ka
pitol, an der Ara der Juyentas im kapitolinischcn Tempel, ein Opfei’ 
stattgefunden habe; allein die Erwiihnung Libero in Ca[pitolio] unter 
dem 17. Marz im Calend. Farnes. nbtigt uns yielmehr an die ara 
Liberi zu denken (Maręuardt a. a. O. Anm. 661 extr.).

lj Appian. civ. b. IV, 30 'Ariltoc Se, aprt Tłjz Ttuz telettnz -eptdśuc.o; oroWjz, 
rei póz, tuc e&oc eori, auz itopiwj cpO.tuz eitt Suaiaę ec ra tępa, atpzut Se effpatpezTOę 
aurou rotę nizaęiz ol tpikot zat ot OepaTtozreę StsSiopaazoz, o Se uozoc zat eprjpoę sz 
Satptlouę TiapazopitijC et ■njz płjtepa e^tupet. Anch bei Kassios Dion LV, 22, 4; LVI, 
29, 5 beisst der Vorgang kurzweg eę touc eęijpouę e-ppatpijzai. Ueber die tabulae 
tribuum vergl. auch Hulsebos p. 184.

2) Vergl. die interessante Stelle bei Dionys. Halik. Ant. Rom. IV, 15 t<»z 
re feoztupeztuz zai toz ditofizopezuiz zat rtuz eic azSpac e-ffpatfopeztuz eraĘez, osoz eSet 
zóptapa zataęepetz uitep ezaa-ou tauę itpoaijzoz-ac .... etę Se tov tt.c NeoTrpoc (8»)oaupaz) 
uitep rtuz etc azSpac apyopeztoz O’jvre).etv e$ tuz qpeX).e Staptuaeadai zali’ ezaatoz eziauroz 
o’aot te ot oopitazTec rjaaz, zai Ttzec e£ auttuz xqz aTpareźatpoz r.Itztaz et/oz. Abge- 
bildet ist eine solche Biiclise bei Tudol. Collection de figurines in argile 1860, p. 48.

3) Plin. Epp. X, 117 Qui yirilem togam sumunt vel nuptias faciunt vel 
inennt magistratum vel opus publicum dedicant, solent totam bulen atqne etiam 
e plebe non exiguum nnmerum vocare binosque denarios vel singulos dare. Tacit. 
Ann. III, 29 ąuo primum die forum ingressus est, congiarium plebi sqq. Sueton. 
Oct. 26. Tib. 15. 54. Calig. 20. Ner. 7. Orelli-Henzen Inscriptt. III, n. 6211. 6443. 
Apnlei. de mag. 88.

Der Tag ward alsdann mit einem Festmahle beschlossen, das 
in den Hausern der Wohlhabenden einen mehr oder weniger óffent- 
lichen oder „hochzeitlichen“ Charakter anzunehmen pflegte. Hochge- 
stellte Personen, namentlich die Mitglieder der kaiserlichen Familie, 
gaben bei solchen Grelegenheiten reiche Spenden an das Volk. In 
den Municipien oder Proyinzstadten war es iiblich, Rath und Obrig- 
keit und einen betrachtlichen Theil der Biirgerschaft am Tage der 
toga yirilis zu bewirten; und nachdem einmal Augustus, ais die Sóhne 
seiner Tochter die Mannertoga empfingen, ein Beispiel yon kaiser- 
licher Freigebigkeit gegeben hatte, liessen es seine Nachfolger an 
der Nachahmung nicht fehlen3).

Mit der ganzen Ceremonie hórt fiir den jungen Mann der Unter
richt auf, wie ihn die Eltern bis dahin angeordnet hatten. Die 
Weiterbildung bleibt ihm selbst iiberlassen; auch wird er nunmehr, 
da er die yollstandigo Handlungsfahigkeit besitzt, boi Gelegenheit 
yerantwortlich gemacht fiir seine Handlungen (Marquardt A. 664). 
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Einen solchen zweijahrigenUebergang in einem planmassigen Uebungs- 
cursus, wie ihn der hellenische Jiingling kannte, gab es bei den Ró- 
mern nicht; einmal mit der toga libera bekleidet, ist der jungę Ro
mer Mann und Burger und bewegt sich ais solcher im Staate, wenn 
auch fiirs Erste ais Neuling oder Anfanger (tiro), beobachtend und 
sich vorubend, in welehem Sinn ausdriicklich sowohl von einer Lehr- 
zeit im Heer (tirocinium militiae) ais auf dem Forum (tirocinium fori, 
eloąuentiae) in der Ausiibung politischer Rechte die Redo ist. Aller- 
dings war dies Folgę eines gewissen Dualismus in der Bildung, in
dem sich der Jiingling fiir die Kriegslaufbahn oder fur die juristische 
entsclieiden musste '). Im ersferen Falle verschaffte die Zeltgemein- 
schaft mit vornehmen und gebildeten Mannern (contubernium) eine 
weitere Ausbildung, die jungen Leute vornehmer Stande leisteten 
damach ihre ersten militarischen Dienste nicht ais gemeine Soldaten 
(in ordine), sondern ais contubernales oder comites imperatoris in der 
Cohorte des Feldherrn* 2). Wenigstens wird der Rhetor auch in der 
docta cohors des Feldherrn nicht ganz yergessen, und schon zur Zeit 
des ersten Triumvirats finden wir Declamationen im Feldlager. Im 
andern Falle, wenn man sich fiir die Staatslaufbahn entschieden hatte, 
suchte man behufs einer Art Privatunterweisung, gleichsam ais „Prak- 
tikant“, wenigstens auf ein Jahr (cf. Hulsebos p. 187) Zugang bei 
einem hervorragenden Juristen oder bewahrten Staatsmanne. Streb- 
same Jiinglinge befleissigten sich auch, wie wenigstens einzelne Bei- 
spiele beweisen, yon da an noch immer literarisch sich fortzubilden, 
indem sie entweder in Rom selbst einen rlietorischen Unterricht 
nahmen oder sich zur weiteren Ausbildung nach Griechenland be- 
gaben. Doch waren dies immerhin Ausnahmen, die erst in der letzten 
Zeit der Republik yorkamen, und man kann annehmen, dass in der 
Regel die Erziehung mit Vollendung des siebzehnten Jahres beendet 
war (Marquardt R. A. V, S. 126). Bei dieser ganz allgemeinen 
Zweitheilung der rómischen tirones fehlt es hier natiirlich auch an 
andern systematischen Abstufungen der Ephebie durch Vorcurse und 
spezielle Uebungen, wie sie den attischen Epheben yorgeschrieben 
waren.

*) Ovid. Fast. I, 302 officiumye fori militiaeye labor. Cf. Hulsebos p. 188. 
Daher lieisst der tiro im Griechischen auch aneipouóleuoę, veoarpars'JToę, miles novus.

2) Vergl. z. B. bei Caesar de b. g. I, 39 hic timor ortus est a tribunis mi- 
litum praefectis reiiquisque, qui ex urbe amicitiae causa Caesarem secuti non 
magnum in re militari usum habebant.
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Was endlich die ausseren Abzeichen romischer Epheben betrifft, 
so war von der Toga bereits die Rede. Eine dem griechischen Pe- 
tasos entsprechende Kopfbedeckung aber gab es nicht, denn die kleinere 
Form der pileus genannten Miitze (pileolus, KtX'8tov) von der Art, 
welche die Araber Schaschiah oder Tarbusch (tunisisches Fez) nennen, 
trugen ebenso gut Knaben ais Jiinglinge auf dem Hinterhaupte, und 
iiberhaupt war diese Bedeckung eine sehr gewbhnliche ’)• Des Haar- 
schneidens und Bartscheerens um die angegebene Zeit geschah oben 
bei der griechischen Epheben-Sitte Erwahnung; indessen ist in die- 
sem Betreffe mancherlei Abweichendes im Gebrauche der Romer zu 
beachten1 2). Auch lasst sich der griechischen Wehrhaftmachung der 
Epheben mit Speer und Schild nichts gegeniiberstellen aufSeite der 
Romer; jedoch ist schon jetzt hervorzuheben, dass bei den letzteren 
immerhin der Kriegsspeer (hasta, óópu, der allgemeine Ausdruck fiir 
die yerschiedenen Artcn des Speeres) ais bedeutsames symbolisches 
Abzeichen begegnet und deshalb auch schon fiir den waffenfahigen 
Jiingling von Belang ist. Die rómischen Penaten beschreibt Diony
sios Ant. Rom. I, 68 ais zwei mit Lanzen bewaffnete Jiinglinge in 
sitzender Stellung. Die Speere deuten auf die kriegerische Starkę, 
welche von ihnen im Volke genahrt wird3). In dieser Hinsicht ent- 
spricht der athenischen Vollriistung (iccivoK?.ta) die Ausriistung der 
hastati, principes und triarii, ein eherner Heim mit hohem Feder- 
busche. Ais Decoration aber und ais Ehrenbelohnung. die bei Pa- 
raden und Festspielen, bei Triumphziigcn und iiberhaupt bei feier- 
lichen Gelegenheiten getragen wurde, verlieh man in der alteren Zeit 
einen Speer (hasta pura, Speer ohne Spitze, cuspis, altgriechisch 

1) Horat. Epp. I, 13, 15 ut cum pileolo soleas conviva tribulis.
2) Vergl. Stat. Silv. I, 2, 113 celsae procul aspice frontis honorem | sug- 

gestumąue comae. Theb. V, 515; dazu die Beispiele von Bernart in Lemaire's 
Ausgabe II, p. 679: Ecce crines in luctu non positi, sed nutriti. exteris in luctu 
deponere crines usitatum, non Romanis; excipio mulieres, qui enim possent viri, 
quum comam ant barbam non nutrirent ? primusque Adrianus Imperator barbam 
liomae reduxit. ut notat Xiphilinus et probant nummi . . . . iuyenes barbam 
alebant ad vigesimum primum aetatis annum usque, quo pleriąue 
ponebant, ut auctor est Macrobius in Somn. Scip. dico pleriąue, nam non omnes. 
Caligula XX anuo posnit, Augustus demum XXI .... dies positae barbae sane 
laetus erat et festus, muneraąue peti ac dari tum solent, Juvenal. Sat. III, 186; 
Dio 48; Ammian. 17.

3) Klausem Aeneas u. d. Penaten S. 662. Fiir das tirocinium in Makedonien 
hebt Justin. XII, 4 bedeutsam hervor: igitur et alimenta pueris statuta, et in- 
strumenta armorum eąuorumąue iuyenibus data sqq. Vergl. auch die 
Stelle aus Tacitus Germania 13, oben S. 27.
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az.ijitTpov). „Wie dieErhebung in den Ritterstand durch Verleihung, 
die Ausstossung aus demselben durch Abnahme des Pferdes geschah, 
so scheint die Verleihung der hasta, die noch spater oft ais milita- 
rische Auszeichnung yorkommt (Polyb. VI, 39), urspriinglich mit der 
Aufnahme in die Klassen, die Abnahme der hasta aber durch 
die Censoren mit der Ausstossung aus den Klassen (censio 
hastaria d. i. Abnahme der hasta, Marąuardt ebenda S. 245. 436) 
erfolgt zu sein. Dass iibrigens die rómischen Jiinglinge gleichzeitig 
mit der Mannertoga die Bewaffnung erhielten, ersehen wir deutlich 
aus der beriihmten Inschrift von Ankyra'). Von dem alten Namen 
der hasta, quiris, leitete man den Namen Quirites ab, und diese 
Etymologie findet ihre Rechtfertigung in yielen Vólkernamen, die 
von dem landesublichen Speere herkommen1 2). Der Speer oder die 
Lanze ist eben das Eigentumssymbol unter den Rómern und weist 
deutlich auf das Recht des Starkeren und auf die Uebergewalt der 
Waffe hin, ais die historische Quelle ihres Eigentums. Gleichwohl 
haben im Altertum bekanntlich nur die Romer eine Rechtslehre ge- 
schaffen, welche auf die Unantastbarkeit des Privateigentums wie 
auf einen Felsen gebaut ist.

1) Equites autem Romani uniyersi principem | iuyentutis utr[u]mqu[e eo]rum 
parmfis e]t hastis argenteis donatum ap | pellaverunt. Cf. Mommsen Res gestae 
Div. Aug. ex monum. Ancyr. et Apollon. 1865, p. 32.

2) Becker-Marquardt Rom. Alt. III, 2, S. 244. Ovid. Fast. II, 477 sive 
quod hasta curis priscis est dicta Sabinis. 479 sive suum regi nomen posuere Qui- 
rites | seu quia Romanis iunxerat ille Cures. Vergl. saóviov, samn. Wurfspiess und 
iiberhaupt Cl. Lamarre De la milice romaine depuis la fondatiou de Romę jusqu’ a 
Constantin, Paris 1863, p. 43 sqq.

3) Becker-Marquardt a. a. O. S. 292. Die Eidesformel bei Polyb. VI, 21; 
Liv. III, 20; dazu Herod, cap. in Gord. 14 ó orpartmwót opxoę t?,c 'P<opat<uv ap^ijc

1 , 
aepLvcv pusT?)ptov.

Endlicli ist hier, gegeniiber der oben S. 29 geschilderten eid- 
lichen Verpflichtung der jungen Athener und dem auf S. 61 ange- 
fiihrten Schwur der Epheben von Dreros, zu erwahnen das rómische 
sacramentum und iusiurandum, mit dcm Unterschiede, dass sacra- 
mentum die beim regelmassigen Eintritt ins Heer (legitima militia) 
stattfindeDde fcierliclie Weihe bedeutet, wovon der damit yerbundene 
Eid selbst benannt ist; wahrend mit iusiurandum der Lagereid be
zeichnet wird oder die spezielle, beim Zusammentritte des Heeres 
erfolgendc und seit dem zweiten punischen Kriege iibliche Dienst- 
yerpflichtung3). In weberem Zusammenhange beziehen sich darauf 
auch die coniuratio und die eyocatio; und hierbei, namlich bei den 



75

Veteranen, die nach Ablauf ihrer Dienstzeit neuerdings sich anwerben 
lassen (evocati), treffen wir ausser anderen Abzeichen wiederum einen 
Stock, und zwar einen Rebenstock fvitis), gleich der hasta von 
symbolischer Bedeutung.

Die Strenge der militarischen Erziehung und iiberhaupt der 
Disciplin unter den Romern ist allgemein bekannt aus der Geschichte. 
Zu allen Zeiten galt dieselbe ais der sicherste Hort des Staates1). 
„Wenn der Kaiser, heisst es bei Veget. de re mil. II, 5 aus An- 
lass des Kriegseides, den Namen Augustus empfangen hat, so ist 
man ihm wie einem gegenwartigen und leibhaftigen Gott Treue und 
Gehorsam und rastlosen Dienst schuldig. Denn im Frieden und 
Krieg ist es ein Dienst Gottes, wenn man dem treu anhangt, der 
auf Gottes Anordnung herrscht.“

Valei-. Mas. VI, 1 sanctissima romani imperii custos severa castrorum 
disciplina.

2) Nur eine Stelle hier ais Beleg: Digest. XLIX, tit. 16, 2 dare se militem 
cui non licet, grave crimen habetur.

3) Ganz im Einklang mit der Lehre des Pythagoras, wie sie wenigstens 
von Cicero lateinisch gefasst ist De senect. 20 vetat Pythagoras iniussu im- 
peratoris, id est Dei, de praesidio et statione vitae discedere.

Jedermann weiss auch, wie sehr es den Romern bis in die Zeit 
des Verfalles herab ais ein Recht, ais Ehrensache und hohe Aus- 
zeichnung galt, Soldat zu sein. Die alten Legionen waren ja das 
Biirgerheer, und die griechisch Schrcibenden von unsern Bericht- 
erstattern bezeichnen sie darum nicht unpassend mit dem Ausdruck 
iroZtriza a-paronsSa. Wie in Hellas mit dem Namen des Vollburgers 
(7roXtT7)ę), so ward es entsprechend im rómischen Freistaat mit dem 
Soldatentitel ernsthaft genug genommen* 2). Neben zahlreichen ge- 
schichtlichen Angaben bekundet vor allem schon die Sprache und 
die Menge ihrer militarischen Bilder und Redewendungen diese 
Tbatsache. Kaiser Hadrian stellte nach der obigen strengen Auf- 
fassung den Selbstmord eines rómischen Soldaten der Fahnenflucht 
gleich3). Noch mehr, die kriegerischen Begriffe und Namen wurden 
vom zweiten und dritten Jahrhundert an auch auf die wichtigsten 
Verhaltnisse des christlichen Lebens angewandt: der Glaubige hiess 
jetzt ein Soldat Christi, die Taufe der Falineneid unverbriichlicher 
Treue, die zu bestimmten Zeiten wiederkehrenden Gebete wurden 
Schildwachen oder Wachtposten (stationes) genannt und die Kirclie 
selbst in ihrem leidenden Zustande Ecclesia militans, die im Himmel 
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triumphirende Kirche aber Ecclesia triumphans. Allenthalben lassen 
sich die Spuren dieses kriegerischen Geistes des alten Roms aufdecken,

In der spateren Kaiserzeit kommt es freilich auch vor, dass 
Kinder von zehn Jahren ais Soldaten eingeschrieben sind (Jahrbuch 
des Yereins von Altertumsforschern im Rheinland XXXIX und XL 
p. 182). Eine eigene Soldatenschule, im Heere Alexander’s des 
Grossen, wird unseres Wissens zuerst bei Plutarchos Alex. 71 erwahnt.

§ 3.

Spezielle Bedeutung der attischen Ephebie; die gyninastisch- 
militarische Bildung der Epheben.

Wir gelangen nunmehr zur Betrachtung der attischen Epheben- 
bildung im Besonderen, und haben demgemass den ganzen Verlauf 
der Ephebie (to sq>7;,3sDstv) in der Weise zu schildern, dass wir, auch 
hier von der naturlichen Basis der leiblichen Entwickelung ausgehend, 
zuerst die gymnastischen und ritterlichen Uebungen der athenischen 
Jiinglinge und hierauf ihre geistige Ausbildung bis zum Eintritt in 
die Oeffentlichkeit ais gewohnliche aktive Burger beschreiben und 
niiher erbrtern.

Die Ephebie war ein Staatsinstitut, eine Schule fiir das Leben, 
von militarischer, religióser und literarischer Seite. Natiirlich treten 
die yerschiedenen Seiten dieser Einrichtung in allmahligen Ueber- 
gangen und im Zusammenhange mit den von Alters her bestehenden 
und sich fortbildenden oder zersetzenden politischen und socialen 
Yerhaltnissen des attischen Staates zu yerschiedenen Zeiten auch 
anders heryor, ohne dass wir deshalb in Ausdriicken der Uebertrei- 
bung bald von einem college pieux, einer confrerie pieuse, bald 
wiederum yon einer institution to u te p o 1 i t i q u e zu reden brauchen >)• 
Ebenso wenig ist es uns gestattet, die ganze Ephebenleistung auf 
etwa fiinf Punkte zu beschranken, weil wir iiber diese zufallig naher 
unterrichtet sind * 2). Wir haben im ersten und zweiten Bandę dieses 

1) Dumont Introduct. p. XIV, p. 36. 249. 252. 259. 124. Vergl. die von 
ihm abgegrenzten funf Perioden der Entwickelung der Ephebie I, S. 35 są.

2) Dumont I, p. 140 zahlt ais devoirs politiąues der Epheben auf: 1) Schwur 
bei den eiatrąpia. 2) Die Gegenwart in den Volksversammlungen (!). 3) Die mili- 
tarischen Exercitien und der Sicherheitsdienst. 4) Paradę vor dem Volk. 5) Das 
Geleit fiir die Rumer (I).
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Werkes wiederholt darauf hingewiesen, dass die hellenische Jugend 
namentlich durch einen verniinftigen Turnunterricht in den Palastren 
und Gymnasien friihzeitig auch im Gebrauche von Waffen aller Art 
zum Schutze des Vaterlandes geiibt wurde, also eine wirkliche Er
ziehung zum Kriege erhielt, dereń Resultate und Endziele nie- 
mals mit den Leistungen gewisser Biirgermilizen der neueren Zeit 
auf die gleiche Linie gestellt werden diirfen. Dies tritt ausnehmend 
hervor gerade in den altesten Urkunden iiber die Ephebie, wonach 
der Tapla; twv GTpaTtcoTizdw oder auch o sid ttj Stoizyjasi gerade zum 
Zwecke kriegerischer Riistungen auch fiir die Epheben die notigen 
Ausgaben machte. Die Ephebie ist demnach einmal ein politisches 
Noyiziat iiberhaupt, in dem die Mitglieder der Corporation zu tiich- 
tigen Staatsbiirgern herangebildet werden sollten '), und weiterhin 
geradezu, fiir die Halfte ihrer Dauer wenigstens, eine Kriegsschule, 
in welcher ebensowohl Unterricht in der Taktik, im Marschiren, in 
Contremarschen, im Ballistenschiessen, Lagerschlagen u. s. w. er- 
theilt wurde, ais auch friedliche Leistungen und Paradeiibungen fiir 
die óffentlichen Feste nicht ausgeschlossen waren. Indessen wollen 
wir an dieser Stelle zunachst den „Dienst im Frieden“ kennen lernen, 
da dieser in gewóhnlichen Zeitliiuften ja yorzugsweise yon den Epheben 
besorgt wurde.

Mit der im yorhergehenden Abschnitte erledigten Aufnahme 
unter die Biirgerschaft namlich und mit der Wehrhaftmachung der 
attischen Epheben begann fiir die letzteren ein praktischer Cursus 
in kriegerischen Uebungen (pa/.ŚTai ev rot; okZoi;), den man 
ebenso gut ais einen Lehrcursus in der Heimatskunde be- 
zeichnen konnte. Die jungen Leute hatten, wenn wir von ihrer lite- 
rarischen Weiterbildung yorlaufig ganz absehen, wahrend der Ephebie 
eine yortreffiiche Gelegenheit zu Excursionen und Reisemarschen in 
Attika, insbesondere in den nordlichen Grenzbezirken gegen Bóotien. 
Sie dienten in Friedenszeiten ais Wachter in der Hauptstadt und in 
den Landgemeinden, und yerweilten zum Schutze der Heiligtiimer 
und behufs ihrer militarischen Ausbildung bald in der Ebene, bald 
auf dem Gebirge, dem Parnes und Pentelikon. Ais Sicherheits- 
wachter (cpukazTj; evsza) mussten sie bestimmte Wachthauser und 
Kastelle (ępoópta, tpokazT^pia, rcspircókia, auch cppozrcopia mit Feuer- 
signalen) beziehen und besetzt halten. Sie heissen fiir die Zeit dieses 

1) Bezeiclinend ist in dieser Hinsicht die Stelle Xenophon Hellen. III, 4, 18 
otio-j yap av3pst Seouc pL ra Si itoXepixa aaxoisv, -neidap^ely peler<iev, mit
oux eixó? iwaiSa ucma peara śkitiStuY dya8iuv eróai;
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ihres Dienstes deshalb yorzugsweise StreifwachterJ), wobei jedoch 
zu beachten bleibt, dass der gleiche Ausdruck auch fur altere Manner 
gebraucht wird, die ais Sicherheitswachen dienten oder zum Besatz- 
ungsdienste verwendet wurden * 2).

*) itepiitoloi, circuitores, Patrouillen. Veget. III, 8 von einer militarischen 
Rundę im rómischen Heer: circumitores appellabant; nnnc militiae factus est 
gradns et circitores vocantnr.

2) Lukianos Ver. Hist. II, 6 nepuo\reę 5$ Sta Xeip<uvoc euav&ouę svruYyavopev 
rotę tppoupoic xal iteptitókoię. C. J. Gr. I, p. 305 mit Bockh's Anmerkung; 
Poppo zu Thukydides III, 99. VIII, 92.

3) cavallicare marcam, cf. Demosth. de cor. § 150 TteptAdeiv X<»pav, § 151 
■uepuóvru)v trpi y<upav zrl. und iiber den „Begang“ vergl. Jacob Grimm Kleinere 
Schriften II, 61 Grenzaltertumer.

4) Vergl. in den Verhandl. der Wnrzb. Phil. Gesellsch. 1862, S. 20, 38, 
Zeile 25 und 54 ryję yiupaę zai ™v <ppo'jpi<uv zai raiv ópiu>v ryję ’Arrix^ę 
ćpyisipouę ■pyes&ai, S. 54, Zeile 22.

Zum richtigen Verstandniss der Sache ist hier vor allem eine 
genaue Bestiinmung des Begriffes itepćrcoZot vonnoten.

Die Inschriften bezeichnen den fraglichen Dienst der Epheben 
am haufigsten mit Ausdriicken, die ein Hin- und Ilergehen, ein Auf- 
und Abmarschiren im Lande, insbesondere eine Grenzhut bedeuten, 
wie itćptckftćw x<ópav, itsptśp/=a&«t, rapami, rapwtoZew, rapircoZeusw, 
auch KapazoAooi)s'tv und «vaoTpścpso9at, i. e. versari. Dieses raptsZBstu 

Xtopav bedeutet aber, wie der Zusammenhang jedesmal ausweist, 
nicht etwa ein blosses „Begehen" des Landes im juristischen Sinne3), 
sondern ein wirkliches Auf- und Abpatrouilliren, also einen Sicher- 
hcitsdienst im óffentlichen Interesse. Um aber einen. solchon Dienst 
im Lande ausuben zu kónnen, mussten die Epheben selbstverstandlich 
sich haufigen Marschen iiber die nachste Umgebung Athens hinaus 
unterziehen. Darum heisst es, selbst auf den Ephebeninschriften aus 
selir spater Zeit, von den Uebungen der Jiinglinge in einer fast regel- 
massig wiederkehrenden Wendung: di zai 7tksovaxt?,
was Dittenherger De ephebis att. p. 57 mit Unrecht auf nonnulla 
tantum itinera einzuschranken gesucht hat; denn es wird in den Ur- 
kunden ja ausdriicklich hinzugefugt, dass nach dem betreffenden 
Jahresberichte die Epheben sich durch ihren riihmlichen Eifer die 
nótige Kenntniss des Terrains (riję /<Jpaę zai t<uv Ó5idV) er- 
worben hatten; ob fiir den Kriegsdienst iiberhaupt oder nur fiir einen 
Wachtdienst im engeren Sinn, dies wollen wir einstweilen dahinge- 
stellt sein lassen4) Zudem ist es wohl nicht zufallig, dass in den 
Jahresberichten iiber die Ephebencurse zumeist in Verbindung mit 
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dieser Pflichterfiillung die Marschiibungen ais vom Gesetze gebotene 
und gewissenhaft von den Epheben geleistete erwahnt werden 9, 
woraus der Schluss sich ergibt, dass ein altes Gesetz bestanden haben 
muss, dessen Inhalt auf solche Weise in den Dekreten zu verschie- 
denen Malen, wenn auch mit Variation in den Ausdriicken einge- 
scharft wird. Dass es also hierbei, wenigstens in der friiheren 
Periode, nicht etwa um einen „gemiitlichen Ausflug“ unter Anfiihr- 
ung des Kosmeten sich handelte, wie bei gewissen Gelegenheiten, 
dariiber lassen uns andere Belegstellen nicht im Zweifel2).

Hier ist indesseu einzuschalten, dass einige Forscher den Ausdruck 
Ksptitoż.ot ais Sicherheitswache nur im Sinne einer Grenzhut oder 
Landesbewachung verstanden wissen wollen, indem sie mehr oder 
weniger bestimmt das Vorhandensein einer sog. Polizeiwache und 
speziell einer nachtlichen Rundę fiir Athen in Abrede stellen. In 
den Halle’schen Jahrbiichern f. d. Wissensch. u. Kunst 1841, S. 385 
wird von Beryli in einer Recension iiber Becker’s Charikles zu S. 213 
von der polizeilichen Ordnung des Kaclits bemerkt, dass 
in Athen keine solchen Vorsichtsmassregeln getroffen waren. Dies 
gche schon aus dem Umstande hervor, dass die Unsicherlieit des 
Nachts sehr gross war, namentlich in den entlegeneren Theilen der 
Stadt und an den Langen Mauern, „wo die Dunkelheit natiirlich noch 
grosser war, ais in den belebteren Theilen Athens, obgleich auch 
dort die Strassenbelcuchtung fehlte.“ Kleiderdiebstahl und „ahnliche 
Raubanfalle“, die sogar ófter zum Todtschlag fiihrten, seien daher 
in Athen „an der Tagesordnung“ gewesen. Bergk beruft sich auf 
Antiphon3); Aristoph. Av. 494', 1482 iiber den Manteldieb Orestes; 
Acharn. 1165. Von einem Distingue tempora et momenta ist dabei 
keine Rede. „In Athen wurden ebenso wenig Diebe und Auflaurer,

') Vergl. Verhandl. der Wtirzb. Philol. Ges. S. 65 zu Zeile 23 und Zeile 25 
zafh}zovra, anderswo zara rb za8ijzov, zara tóv vópov, zara ra Ąrjcpiapara.

Demosth. gegen Konon § 3 óęip8ou.sv zrk. Schol. ad Aeschin. Timarcli 
§ 18 e^sypatpOMTO 8ś ano śt<bv tlij, zat 8uo en; eic rouę etp^pouę erólo-jti zai ecptilartoy ra 
cppoupta nspi nóXtv, an etzoot 88 er<uv eitolśptouv. Noch genauer Schol. ad Aeschin. 
de f. leg. § 167 ot fb.p ecprjpoi 8eótepov óvta'jróv, śzzkipia; roi Osź-pio yeyopśyiję, 
Xa(3óvreę aaniSa zat Sopu napa rou 8^pou ncp teno'Xo u v, rourśtjn nepttjp^oMro 
ytopati zal 8tśrpt{iov ev rotę ęuXazn]ptoię iq rotę tppo-jpiotę óviore eroę ev ptóvov, śviore 8uo. 
Pollux VIII, 105 nepinokot etpzjPot niptrjeaa*  rip '/ojpav ęokarro^rst, olanep 8tj 
peXeT<uvreę ra arpartiortza.

3) II, 5, ed. Bekk. p. 17; ed. Beiske p. 631 sari 88 ojz anotzóę, <óę ourot 
<paatv, alka eizoc atupi rtuv v’jzr«Jv nlavo>pevov ent rotę tpariotę 6iaę8apipai. ró p.8v ydp 

ez8j6tqvat ou88v ał)p2io'v eart zrk.
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ais Nachtschwarmer von den nachtlichen Dienern der Gercchtigkeit 
behelligt, auch wurde ein solches Institut’) sich schlccht mit der 
athenischen Demokratie vertragen haben. Wie in Athen, so finden 
sich auch in anderen griechischen Stadten keine Spuren von der- 
gleichen Patrouillen oder Nachtwachtern; bedurfte es doch auch in 
vielen Staaten, wie z. B. in Sparta, derselben gar nicht. Der einzige 
(?) Beweis, der sich fiir die Existenz derselben beibringen lasse, sei 
eine Stelle des sicilischen Komódiendichters Epicharmos bei Athenaios 
VI, p. 236 A, wo ein Parasit sich dariiber beklagt, dass er des 
Nachts, wenn er vom Weine berauscht im Dunkeln miihselig den 
Weg nach Hause suche, den TtspwtcZoi; in die Hande falle2). Nun 
habe aber Epicharmos bei seinen Schilderungen immer sicilische, 
oder vielmehr noch spezieller syrakusanische Zustande vor Augen, 
die in sehr vielen und wichtigen Beziehungen ganz verschieden von 
denen der iibrigen hellenischen Staaten waren. In Syrakus nun, wo 
geheime Polizei, Spione und ahnliche Institute der Tyrannis3) 
sich friihzeitig ausbildeten, mag das Vorhandensein der irspmoho'. (also 
doch auch Nachtwacbter?) durchaus nicht befremden. Das Irrigste 
aber sei, dass diese łcgptrcoZoi mit einer Glocke herumgegangen waren 
um zu sehen, ob die Wachen nicht schliefen, gerade ais ob es in 
den griechischen Staaten stehende Heere und Wachtposten in Schil- 
derhausern gegeben hatte. Die beiden Stellen aus den Vógeln des

1) Wohlgemerkt, ein durch eine ganze Reilie von Stellen beglaubigtes! 
Der Scholiast zur Rede des Demosthenes gegen Meidias § 36 erzahlt, dass sogar 
die Thesmotheten (unbestimmt, in welcher Periode) unter anderm auch die polizei- 
liche Ordnung zu iiberwachen hatten und deshalb Nachts bei Gelegenheit darauf 
achteten, dass kein Raubanfall oder etwas dergleichen yorkame (yózruip TtspttovTe{ 
eszóitooy, pń rweę ap-rcafat pp«mai). Dass es im athenischen Freistaate keine sog. 
hohe oder geheime Polizei, mit einem Worte keine Polizei im modernen Umfange 
gegeben hat, dies erklart sich von selbst durch die Thatsache, dass in allen Dingen 
eine richterliche Entsclieidung eingeholt, also kein polizeiliches Verfahren beliebt 
wurde. Allein wie ware denn die fiir die offentlichen Einktinfte so wichtige 
Polizei des Marktes und Handels in Athen denkbar ohne jene Strassen- 
polizei, wie sie die Astynomen thatsachlich ausubten und, wenn die Ueber- 
wachung nicht illusorisch werden sollte, selbstyerstandlich auch zur Nachtzeit aus- 
iiben mussten?

* ,
8) Yergl. die vorhin S. 78 von uns angefiihrte Stelle aus Lukianos syrjyya- 

vopev to'c ępoupoię zat itepmó).oię, wo jedoch eine Flurpolizei — Feldhuter gemeint 
sein kann.

3) Waren denn die ro^órat = Szuftat, Srauamot, nicht auch eine Leibwache, 
so zu sagen, des Demos yon Athen?
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Aristophanes 9 sind ganzlich missverstanden; es ist dort so wenig 
von Nachtwachtern ais von friedlichem Zustande die Rede, yielmelir 
soli die neugegriindete Stadt Wolkenkukuksheim in Vertheidigungs- 
stand versetzt werden, und da ist dann allerdings von der Rundę 
(toi; TtepwcóZot;) die Rede, die aufpassen soli, ob auch die Wachen 
auf den Mauern ihre Pflicht erfullen1 2).“

1) Vs. 842 xu)ocovocpop<BV Tceptrpeye xai za&euB’ sx£i. Vs. 1160 ecpoSeuerat, xu)5cn- 
vo<popeirai TrayTa/i) | <poXaxai xa^ear^xaai xat cfpuzTwptai | ev rotę itupyoię.

2) Damit stimmen allerdings Erklarnngen wie in Bekk. An. Gr. I, 238 
ótex ojScd v tm ecrt 3t£it£tpaG£v, etcsiSt] TepuG^reę roóę TEptpolouę ro7ę x(d8u>3iv eictovTeę 
£u.dv$avov, et dypuicyouGty or T£t^o<puXax£ę, ibid. p. 187 £xu)8(wvtG£y.

3) Sehr deutlich. z. B. C. J. Att>II, No. 481 £K[ot^c]a\ro <puXaxr|v roo
■£ [dajreuję xa» rou Il£ip[ai]£u)ę.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 6

Wir haben diese ganze Stelle im Interesse der Sache vor- 
gefiihrt, um die Griinde, welche Bergk fiir seine Ansicht geltend ge
macht hat, im Einzelnen besser beleuchten zu kónnen. Vor allem ist 
zu entgegnen, dass mit den einschlagigen Ausdriicken <ppoópt«, tppcopew, 
<pukaz-7)pta, tpiActz-źj; ivexa rij; x(“Pa? > Kepfco/iOt afpwv, itspwtoha (cf. 
Poppo zu Thukyd. tom. VI, p. 874. X, p. 171) entschieden eine allge- 
meine Sicherheitswache (Gensdarmerie), und nicht etwa eine in „Schil- 
derhausern“ stehende oder irgend eine friedliche Stallwache gemeint 
ist. Oder wozu denn iiberhaupt eine so umstandliche Organisation 
des Dienstes fiir die Epheben an den Grenzen und auch im Lande 
herum, ja sogar rapt t^v ito'Xtv3 * *), wenn dieser Dienst nur ein halber 
und kaum fur die Sicherheit am Tage ausreichender sein sollte? 
Ferner: dieselbe Dehnbarkeit der Auslegung, die Bergk fiir Epichar- 
mos mit Recht beansprucht hat, diirfen wir ja auch in Bezug auf 
ahnliche Uebertreibungen der attischen Kombdie und gewisser spaterer 
Schriftsteller geltend machen, also demzufolge die gelegentlichen 
argen Storungen der Nachtruhe und die Unsicherheit in den Strassen 
der Stadt Athen wenigstens nicht ais normalen Zustand hinnehmen. 
Was aber den andern Gesichtspunkt anbelangt, dass in „den iibrigen 
hellenischen Staaten“ gar keine Polizei geschaltet habe, und eine 
solche zumal in Sparta ganzlich unmotivirt gewesen ware, so wollen 
wir dagegen nur auf die strenge und selbst misstrauisch gehand- 
habte Fremdenpolizei in den meisten Staaten yerweisen, und bei 
dieser Gelegenheit abermals daran erinnern, dass es z. B. in den 
kretischen Verhaltnissen, die doch mit den dorischen des Festlandes 
viele und recht auffallende Aehnlichkeiten aufzeigen, keineswegs an 
einer gewissen Geheimpolizei, Aufforderung zur Denuntiation u. dgl.
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feh.lt. Die oben S. 64 erórterte Inschrift von Dreros lasst erkennen, 
dass dort gerade die waffenfahige mannliche Jugond um dessent- 
willen in Eid und Pflicht genommen wurde, was Bergk ais eine 
specifisch-sicilische oder doch grossstadtische Eigentiimlichkeit verab- 
scheut und yon andern Tummelplatzen des Sykophantentums abge- 
wiesen hat. Der Zusatz in der drerischen Inschrift mrl
R-s apśpw ist nicht etwa bios formelhafter Art, wie das vor- 
ausgehende pips repa p-^s p«/«a, sondern von sehr reeller Bedeut- 
ung fiir den wirklichen Wachtdienst ais „Nachtdienst" der Betreffen- 
den; wie man dies auch aus mehr ais einer Anekdote z. B. iiber 
die reservatio mentalis, womit die Spartaner ihre Zusagen zu um- 
gehen suchten, unzweideutig erschliessen kann.

Was alles zu dieser Wachę (tpoZw/zj ~r^ z<upaę) von Attika ge- 
horte, hat Bockh nachgewiesen (Urkunden iiber das att. Seewesen 
S. 467). Nach einer Angabe des Aristoteles (Append. Phot. Brit. 
p. 672) wurde dariiber in den ordentlichen Volksversammlungen 
(zoptat; szzhjaiat;) Bericht erstattet; ebenso hatte nach einer Notiz 
bei Ilarpokration s. v. itspńwZot Aristoteles die (poZazTłjpzz ais einen 
langeren Aufenthaltsort der Epheben bezeichnet!). Wir werden 
spater diese Standąuartiere der Epheben, die meistens an der Grenze 
lagen, einzeln erwtihnen. Ueber die Sache selbst kann demnach kein 
Zweifel bestehen. Man hat sich aber noch ganz besonders daran 
gestossen, dass der Name dieser itepiuoZot in den Inschriften selbst 
nicht yorkomme. So bemerkt Wittenberg er a. a. O. p. 57 mit aller 
Vorsicht: quamquam vox TrspćrcoZaę quantum ego scio nusquam in 
titulis reperitur, res tamen ipsa persaepe commemoratur; und 
mit Riicksicht darauf, wie es scheint, ist auch in der 5. Auflage der 
Staatsaltertiimer von K. Fr. Hermann S. 464, A. 10 extr. der Zu
satz entstanden: „dass in den Ephebeninschriften keine nspiwokoŁ vor- 
kommen, erklart sich wohl aus der spateren Zeit derselben, wo eine 
derartige Vorbereitun g zum eigen tlichen Kriegs di ens t 
wegfiel“. Dagegen ist jedoch zu bemerken, dass uns diese Inschriften, 
wenngleich die alteste unter ihnen nicht yor das Jahr 307 v. Chr. 
und die grosse Mehrzahl bedeutend spater fallt, unstreitig einen Be
richt iiber die noch immer, auch in der Kaiserzeit, nach dem Her- 
kommen abgehaltenen Uebungen und Marsche der attischen Epheben 
erstatten. Es gab also thatsachlich immer noch Peripoloi, sowie es

1) Vergl. auch Xenoph. Memor. III, 6, 10 akia rot rapt ys ęukazYjc riję ^uipa;
O'.8 oti soi p.epśXł]zev, zai oiaSa ótcosai ts <pkazai śmzaipoi siat zai oitóaat u.), zai óitoact 

cppoupol izavoi eiat ark. 
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von vornherein wahrscheinlich bleibt, dass die Epheben auch in der 
spateren Periode noch, wenigstens zeitweise, eine Art Sicherheitsdienst 
in der Umgebung von Athen leisteten, nachdem unter den ganzlich 
veranderten politischen Verhaltnissen ihre Verwendung im Kriege 
langst aufgehbrt hatte. Und wenn uns die Ausdriicke zspwtoXoi, 
rcepwctAsh*  selten begegncn, wahrend die unzweideutige Bezeichnung 
der <poXaz-:/pia und der Reisemarsche der Epheben hauflg vorkbmmt, 
so kann dies wirklich nur auf Rechnung des Zufalls geschrieben 
werden und der fast durchgangigen Liickenhaftigkeit, in der uns die 
betreffenden Urkunden erhalten sind. Uebrigens finden sich ja doch 
die irspiiwkot auch in einer verstiimmelten Inschrift bei Rangabe 
Antiq. Heli. no. 552, p. 216, vs. 8 [rc]sp(rto[Xot] b tu5 tsptu rod ’AaxXT(raou, 
wo man aus der Erwahnung des Asklepios mit Sicherheit schliessen 
kann, dass der Stein sich auf die Epheben bezieht. Auf der Ostseite des 
Parthenon hatte Pheidias den Heiland Asklepios ais Jasion in Epheben- 
gestalt dargestellt (Panofka Asklepios und die Asklepiaden S. 30).

Die Benennung TtspLTColapp); fiir den Commandanten der 
rcspćrcoAGt ist eigentlich nur fiir Sparta nachweisbar, namlich ein 
■nspOTo/ap/Tj; der Bidiaer. Der atti-che rob nspiTtcZow ap/wv bei Thu- 
kydides VIII, 92 ist nur in Beziehung zu gewohnlichen Wachtposten 
genannt. Nicht unmóglich ware es, dass in diesem Sinn auch ein- 
mal sę^ap/o; gebraucht wurde; jedoch standen, wie unsere In
schriften bestimmt ausweisen, die attischen Epheben regelmassig unter 
dem Commando des Kosmeten. Dass die Ausdriicke sar^ap/o;, 
eepr^ap/sw, apx<a’> g<p^a>v natiirlich in engster Beziehung zu den 
eigentlichen Epheben stehen, wird sich unten in § 17 bei den Beamten 
und Wiirdentragern leicht erweisen lassen. Dagegen diirfte die Be
zeichnung rcsptnoZdp/Tj; wenigstens in den attischen Verhaltnissen sich 
auf die beiden Arten von rcepwtoZot beziehen, auf diejenigen die zu- 
gleich Epheben sind, und auf gewisse andere, die wir von den Epheben 
wohl zu unterscheiden haben.

Wie namlich schon friiher bemerkt wurde, waren die beiden 
Jahre der attischen Ephebie iiberhaupt zur Voriibung und Ausbildung 
im Waffendienste innerhalb des Landes bestimmt; mit dem zwanzig- 
sten Lebensjahre begann alsdann auch fiir diese jungen Manner, die 
bis dahin dem Vaterland ais Epheben gedient hatten, die Verpflicht- 
ung zum Auszuge fiir den Kriegsfall')• Das alteste Ereigniss, fiir

i) Suidas ed. Berrih. II, 1078, 2 tepOpeta- ol 3$ (<paaiv) era edoc tp rouę 
ecp^ouj peta to itepiitóXouę yiópa? atpateóea&ai pśv, et aap^att]
itcXepoę, pY] pevroi peta t<»v aXX<av, aXX’ i31ą ev pepeai rotę dxiv8uvotę -riję pd/tjC, 8ió 
rtp arpartb zaXeia9ai rap ev pepeai. 

6*
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welches eine Mitwirkung der Epheben beglaubigt ist und 
woriiber wir einigermassen unterrichtet sind, ist wohl der Kampf 
unter Myronides zur Zeit des Krieges mit Aigina, ais ein Einfall der 
Korinthier von Megara her (458 v. Chr.), wahrend die Truppen Athens 
gegen Aigina kampften, von den ais ReserYe dienenden Peripoloi 
zuriickgeschlagen wurde ’)■ Ueberhaupt ist uns die militarische Ver- 
wendung der Epheben am besten aus dem fiinften Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung bekannt; die Peripoloi wurden allem Anscheine 
nach erst nach der Schlacht von Marathon organisirt, und ist von 
jetzt ab dieses Institut ais die eigentliche militarische Schule 
des attischen Volkes anzusehen. Indem aber die Theten aus der 
niedrigsten Volksklasse allmahlig fiir die rasch yergrosserte Flotte 
notwendig wurden, zeigte sich bald das Bediirfniss, auch den Hopli- 
tendienst neu zu organisiren; es mussten Unterabtheilungen jeder 
Taxis im Voraus geordnet werden, die man ais Epibiten auf die 
Schiffe abgeben konnte, und dergleichen mehr* 2). Natiirlich ward 
ein yollstandiger Auszug aller Waffenpflichtigen jederzeit nur im 
aussersten Notfall anbefohlen, wie denn in den Notzeiten des pelo- 
ponnesisclien Krieges z. B. die zwangsweisen Aushebungcn nach der 
Stammrolle (s-z zatakofoo) yorkamen. Fiir gewohnlich mussten die 
nach dem Verzeichniss aller Kriegspflichtigen treffenden Auszugs- 
bataillone, je eines aus jeder Phyle, den nbtigen Dienst leisten. In dieser 
Hinsicht unterschied man in Athen demnach einen Kriegsdienst entweder 
nach derKehrordnung (śx 8ta8oy^ę) oder nach den Jahresklassen 
(e-j situwupoi;), und ausserdem noch fiir kleinere, mit geringen Streit- 
kraften auszufiihrende Unternehmungen die Leistung tol; pśpsatv 3). 
Das Verzeichniss der Waffenfahigen heisst der Katalog (Schol. 
Aristoph. Pax 1184, Equ. 1369); sz zara/.OYou orpaTsosabat heisst 
darum soviel wie atpa-tsia git<uvupotę, weil die pflichtigen Jahres- 
klassen nach den ap/o^te; eic<uvopoi bestimmt wurden.

i) Thukyd. I, 105. 108; ed. Poppo Tom. III, p. 525.
*) Siehe Jóh. Gust. Droysen im Hermes IX, 13 ff.
3) Sustow-Kóćhly Gesch. des griech. Kriegswesens S. 96.

Nun fiihrt aber Harpokration s. v. atpaTeia sv tolę Bitawupot; 
bestimmt aus Aristoteles an, dass unter sitmopot einmal die zehn 
Heroen yerstanden werden, von denen die Phylen benannt sind, 
zweitens aber die Archonten, nach denen die 42 Altersklassen der 
Burger bezeichnet werden, von 18 — 60 Jahren. Und in einem an
deren Fragment aus der yerlorenen nokrtsia des Aristoteles s. v.
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otspittoko;1) Łat seine Angabe von dem „zweiten Jahre“ verschiedene 
Deutungen erfahren1 2). Dass jedoch Harpokration hier von der 
Miindigsprechung an reclinet, ergibt sich aus seiner Bemerkung, Ari
stoteles weise damit dem Wachtdienste im attischen Lande nur ein 
Jahr zu, wahrend Aischines de f. leg. § 167 von zwei Jahren rede. 
Nun wissen wir aus Lysias3 *), dass die Waisen ein Jahr, nach- 
dem sic miindig geworden, von allen Leiturgien frei waren. Hierbei 
waltete offenbar (vergl. A. Schafer a. a. O. S. 33) die billige Riick- 
sicht ob, sie yorlaufig zu schonen und ihnen zur Ordnung ihrer 
hauslichen Angelcgenheiten eine Frist zu yergónnen. Nehmen wir 
dazu, was Aristoteles (bei Ilarpokr.) von der feierliclien Bewehrung 
im Theater sagt, so ist es wahrscheinlich, dass auch an dieser Stelle 
von den hinterbliebenen Sóhnen im Kriege gefallener Burger die 
Rede ist*).  Indessen kbnnen wir nicht absehen, warum bei der von 
Aischines de fals. leg. §. 153 sq. geschilderten Scene nebst den 
Sóhnen der auf dem Felde der Ehre Gebliebenen nicht zugleich 
auch diejenigen hatten im Theater anwesend sein diirfen, dereń Vater 
noch lebten!5) Die Vereidigung a 11 er Epheben zu gleicher Zeit 
und damit ihre Vorstellung ais Neubiirger im Theater ist etwas na- 
tiirlich.es, und sie ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn, wie 
auch Schafer meint, nur die Waisen yon Staatswegen ausgeriistet 
wurden, die iibrigen Epheben aber nicht. Denn „dass an andern 
Stellen die vol!e Waffenrustung (itavottX.ća) erwahnt wird, wahrend 
Aristoteles nur Schild und Speer nennt, halte ich nicht fiir so wesent- 
lich; bekanntlich hatten alle iibrigen Burger selbst fiir ihre Aus- 
riistung zu sorgen . . . Also zogen die Waisen erst das zweite Jahr 
aus, um den Wachtdienst im attischen Lande zu versehen, wahrend

1) róv SsuTepo-i śvtauróv, ezzlijaiaę -<u Searpui fevop.śv/]ę, anoSet^a- 
p.svoi (so ist mit Voemel undDittenberger p. 12 zu lesen statt dnooaęapswt, vergl. 
Verhandl. der Wiirzb. Philol. Gesellseh. S. 19 dno’8si$w eXa{lev ztX.) tuj 8qp.a> nept raj 
Tajeię zat Xa(3óvttc a anto a xat 3ópj napa rou Sijpo-j nepinoXo’jat njo ^ulpao zai Siarpi- 
Pousiv rotę ®’jXaz-7]piot{.

2) Cf. Car. Muller Fr. Hist. Gr. II, p. 112, 20 will aus Suidas napa tou 
&]pa>u herstellen fiir t<b Sijptp nepi, wahrscheinlich ist das richtige kurzweg anoSet- 
Jdusoot taj ra;»ię zai Xa(3óvre; aaniSa zat Sopti napa rou Sjjpou. Auf Inschriften 
ist indessen dnó8et$w nowjsaa8at yjj fioulig nicht ungewóhnlieh.

3) Or. XXXII, 24 (p. 908 II.) ópąaooię, ouę nóXt{ oj póvov natSa? ovraę 
arelslę enoó]S$v, aXXa zai śnst8av Soztpaadtoaw śvwrjTOv dtpjjzso anaatuz IstTOupfnuM.

1) So Schafer, nach Bóckh opusc. acad. p. 152 ąuod Aristoteles parum 
accurate ad omnes ephebos transtulit, rectius de solis iis, ąui publice a civi- 
tate educati erant, Aeschinem secuti perhibebimus.

5) Yergl. oben S. 49 iiber ięłjjStzóc ronoę.

tiirlich.es
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die iibrige jungę Mannschaft schon das erste Jahr, jedenfalls aber 
erst nachdem sie eine Zeit lang in den Waffen geiibt war, dazu 
ausriickte“ (Schafer ebenda; wir haben bereits oben gezeigt, was 
es mit diesem isorepoę svtautó? in Wahrheit fiir eine Bewandtniss 
haben diirfte).

Wenn also, wie bemerkt, der attische Staat eine militarische 
Macht bedurfte, dann erfolgte, falls nicht gerade die gesammte dienst- 
pflichtige Mannschaft erforderlich war, ein Aufgebot nach Alters
klassen ścuntupot;), entweder nach den einzelnen Jahrgangen 
(łp.wtai) bis zu den Sechzigjahrigen oder in wechselnder Reihenfolge 
(łx StaSo/ij;), je nach dem Beschlusse des Volkes. Dabei ward eine 
fiir jeden Starnm und Gau sorgfaltig gefiihrte Musterrolle zu Grunde 
gelegt, die zu Jedermanns Einsicht óffentlich auslag. Nur wenige 
ausser den Gebrechlichen waren vom Kriegsdienste befreit ’).

Der Erlass oder die Ordre fur dieses militarische Aufgebot zum 
Kriegsdienste oder zum Garnisonsdienste an der Grenze (cppoupaj 
wird mit npciypaipsiii bezeichnet2). Naturlieh sind die also Comman- 
dirten dienstpflichtige Burger, die von ihrem Dienste gleichfalls

Harpokr. s. v. orparsta śv role óitawJpotc ’ ypi»vrai 3$ ro'c ś-<ov. zal izpó; rac 
arpareiac, zai orav ł)Xtziav śznepnioai, itpoYpatpotiaiii ano rwoc apyovroc enampou 
u.ć/pi rivoc Set arpa-reueaDat. Aeschin. de f. leg. § 168 npturipi 8’ i$eX8<nv arpareiav 
rr)v ev rotę pepeai xaXo’jpev7)V zal aupnapanepnori per a ri»v iqXtzi<oT<dv zal tujv 
AXzi^ia8ou Cśvu)v r>]v ec <I>Xtouvra napanopniqv . . . zal rac aXXac rac ez 8ta8oj(i)C 
e $ o 3 o u c ra; ev role enu)vupoic zal role pepeaw e$łjXflov, dazu Schol. Turic. p. 38 ort 
zara p. e p e$7jXflov A<b-valoi zal zaf evaXXafiq'» naXiv avearpeęov ....£$ ezaaruc 
Se tpokrjc ava pepoc e^t]p^ovro 8 ta 8 oy ot avrl rtuv np<ar<ov arpareuaópe^oi, orav pi) 
tg ypela nauSłjpel arpareuew, aXX’ apiOpóv rtva pepiuv. Was hier pśpzj bedeutet, nam
lich kleinere Abtheilungen, gegeniiber dem Hauptheer, erkennt man n. a. bei 
Platon Ges. XII, p. 943 und Aeneas Tact. c. 15. Die Stelle des Aischines ist aber 
von Krause Gymnast. S. 276 missverstanden worden, ebenso von Wachsmuth 
Heli. Alt. II, S. 313 der 2. Aufl. „der Dienst der Peripoloi hiess arparela ev rotę 
pepeai, der ordentliche Felddienst nach einer Reihenfolge ez StaSo/ijc ejoSot, und in 
Bezug auf den Eponymos, unter dem man eingetreten war, e£o8ot ev rotę eito>vjpotę.“ 
Man sieht, wie durch ein Missverstiindniss des Redners der Wachtdienst der nepl- 
noXot geradezu zusammengestellt wurde mit der arparela ev pepeai. Eine andere bei 
Terentius sich wiederholende falsche Auffassung des Ansdrucks ephebus im Dienste 
eines neplnoXoc hat Bóckh nachgewiesen opnsc. acad. p. 145, not. 5.

2) Vergl. Harpokr. 1. c. Demosth. adv. Conon. § 3 e^Xflopev, eroc rourt rplrov, 
etc IIavazrov ępoupaę ^ptv np oyp acp e lanję. Dagegen bedeutet bei den Sparta- 
nern der Ausdruck ippoupa ganz allgemein das Aufgebot, vergl. Xenoph. Heli. 
III, 2, 23 ippoopati e<pjpav ot eipopot, 25 ęalwjat naXni oi eęopoi ippoopa^ śnl r^v ’HXiv. 
5, 6. IV, 7, 1. Dagegen IV, 2, 5 ippoupouc nap’ auriu zarelme-; im gewohnlichen 
Sinne. Ebenso II, 4, 4.
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itepńtol.ot heissen und iiber die Jahre der Ephebie hinaus sind’). 
» Ganz ahnlich wurden iibrigens die eigentlichen militarischen Runden

oder Patrouillen bezeichnet (itepfotot, iwptodtat, vgl. Biistow-hochli/ 
S. 199 f.). An einer Stelle des Thukydides1 2) macht der Scholiast 
die fiir uns interessante Unterscheidung zwischen solchen Wachtern, 
die unausgesetzt einen und denselben Wachtposten inne haben (t3pu- 
p=vot) oder beobachten, und solchen, die ais Jtsptitokot das Land und 
die Kastelle begehen, um feindliche Einfalle sogleich zu signalisiren oder 
auch abzuwehren. Vgl. auch Kirchho/f ha Philol. XII, 737 iiber itspt- 
TtoAoi im Museion. Eine wirkliche Combination oder Vereinigung 
von Epheben und andern Wehrpflichtigen zu einem Truppenkbrper 
begegnet uns in einer bei Dumont II, p. 135 sq. wiedergegebenen 
Ephebeninschrift, in der ausdriicklich, um bestimmt zu unterscheiden, 
die eigentlichen Epheben eines Jahrescurses ais ot grspot oi śtpr^su- 
aems; bezeichnet werden, gegeniiber den anderen, die zu militarischer 
Dienstleistung einberufen worden waren, oi a/J.ot oi &a®oX.a$a'.rsę. 
Beiden wird eine bffentliehe Anerkennung ausgesprochen und durch 
Dekret beurkundet3). Demnach hatte der Ephebencursus aus dem 

( Archontat des Menekles (Olymp 124", 282 v. Chr.') im Verein mit

1) Vergl. die Formein eęekOetv e$ e<pTq{3uw, damach im Latein. bei Plautus 
und Terentius ex ephebis excedere. Sil. Ital. Pun. XIV, 493 hic aevo quam- 
quam nondum excessisset ephebos, wo gleichfalls der Ablativ herzustellen ist.

2) IV, c. 67 nkaraiiję re tpikot xat erepot irepiKolot iv^Bpeucav eę róv ’Evudktov.
3) Cf. vs. 7. icpo<p,jkarcov':ec 8iepeivav Ttayreę, vs. 10 xat 3tereXe<3av rov

evta‘jróv rac re (pukazaę keiroup^ou^reę .... eię rqv rou Mouaetou ®ukaxqv, vs. 13 zai ot 
akkot, ot 3ia<p'jka£crvTeę xrk.

<) XenophonHeli.II, 4, 4 fr.aitepzo-JGw ec rac ea/artdc rnuę re Aaxwvixovc 
ÓXiy<hv cppoupouę zai roiv iKite<uv 3jo cpuZaę. Dionys. II, 76 (Numa Pomp.J xarear7jcev

• sep' ezaorou rcov T:aY<ov ap^ovra eutaxoiifóv re xat 'Kepircokoy rrję i&aę potpaę. ourot yap
irepuóvreę flapwa rouc eu re xal xaxwę EtpYasp.evouę t<dv dyp<wv draTpdcpoyro xa:. rpoę 
róv ^aatXea uitetpa'.\ov. III, 39 G'jp.7tkoxai r<ov ,RepiitoX<ov rqę *pję iitite<DV re xai 
IX, 15 rotę 'rcepiitóZotę rrj; ycópaę, 6J rouę auv r<p Koivriu> ireptitokouę r^ę stperepac 
56 ruiv iteptrokuny r». rtuv ‘ P<i)patx<DV.

andern Wehrfahigen in und ausser der Stadt Athen Wachtdienste zu 
leisten, und zwar, wie bemerkt ist, wahrend des ganzen Jahres, in 
welchem sie Epheben waren. Dass dieselben unter Umstanden Po- 
lizeidienste versehen, folgt doch wohl aus Aristophanes Av. 1177 
ouzotw itsptTOkoo; s/p^v | za? auTOV su&ó;; wenn auch Beryle
anderer Meinung ist. Ob aber Dionysios von Halikarnass in der 
:Ap/. Pcop. mit itspizoZot aTp<ov oder itctfow, und zwar unter rómischen 
Verhaltnissen, gewohnliche Feldhiiter oder eine Behórde gemeint hat, 
bleibt zweifelhaft4).
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Um aber auf unsere Epheben zuriickzukommen, so ist hier 
nicht zu iibersehen, dass in der bekannten und von uns schon friiher 
(Bd. II, S. 9) gewiirdigten Schrift Xenophon’s Kyrupaideia ganz 
ahnliche Dienstleistungen der persischen Jiinglinge geschildert wer
den, in welcher Schilderung, wenn sie auch fiir die biirgerlichen 
Rechtsverhaltnisse beiderseits nichts beweisen kann, unscliwer ein 
spartanisch-attisches Yorbild erkannt wird. So heisst es daselbst I, 
2, 4: Die Jiinglinge, die noch nicht verheiratet sind, iibernachten in 
leichter Bewaffnung ’) um die Amtshauser. Im Einklange auch mit 
Platon’s Vorschriften De rep. VII, p. 793 sqq. sollen also nach Xe- 
nophon Kyrup. 1,2,9 die Knaben bis zu sechzehn oder siebzehn 
Jahren unter Leitung ihrer Lehrer sich bilden; von dem angegebenen 
Zeitpunkte an haben sie ais Epheben in leichter Bewaffnung zełin 
Jahre zu dienen, sowohl um Wachę zu halten, auch die Nachtwachen 
vor den Paliisten, ais um der Zucht willen1 2). Am Tage aber werden 
sie von ihren Fuhrern zu Diensten fiir das allgemeine Beste gebraucht. 
Wenn der Kbnig auf die Jagd zieht, so begleitet ihn die Halfte 
dieser Wachę und jagt bei schmalerKost unter seiner Aufsicht; denn 
die Jagd halten die Perser fiir die beste Vorbildung zum Kriege. 
Der Kbnig lasst sich die Abhartung der Jugend besonders angelegen 
sein. Es gibt auch bffentliche Kampfe wobei Kampf-

1) G’jv rotę -ppypizotę okXołc, vergl. bei Xenophon Memor. III, 5, 27 p^pt 
rfję eXatppaę iqXixiaę u>7tXtap.£voję zoutporspoię oitXotę, xal ra icpoxetp.£va rrj; ^ińpa; op7] 
xare^ov“a; xrX.

2) xat (pukax7ję evexa rrję itolewę xał stopposjyTję. Vergl. die bezeichnende 
Stelle I, 2, 12 ypamat rorę |xevou« r<uv s<pvj3CLłV apyat, rt tJ <ppoupyjaa».
7] zazoupyouę epeuyrjaai vj 'krptaę ÓTO3pap.£~v rj xai aXXo osa iopoę re zai rdyox 
eoya wrw.

preise ausgesetzt und bffentliche Belobungen selbst gegen die
Lehrer ausgesprochen werden (Joti; aorooę rcaiSaę eitaióeuosj.
Nach dieser Zeit aber tritt eine fiinf- und zwanzigjahrige Periode des 
reifen mannlichen Alters ein, dem der Kriegsdienst in voller Riistung 
zusteht; dagegen sprechen die Alten Recht, wahlen alle Behorden 
und haben die Aufsicht iiber die Sitten.

Erwagt man aber die mehrfachen Analogien in den spartanischen 
Einrichtungen (vergl. unten iiber z/amsta und zpoztsta), erinnert man 
sich unter anderm an die Ehrenbezeugungen, wie sie den attischen 
Ephebenlehrern reichlich zugemessen wurden, so lasst sich eine weit- 
gehende Aehnlichkeit der persischen mit dorischen und attischen 
Gepflogenheiten auch in Xenophon’s Darstellung nicht yerkennen.
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Wir sind nun allerdings nicht geneigt, auf Grund einer schon in 
den Verhandlungen der Wiirzb. Philol. Gesellsch. S. 20 zu Zeile 15 
taxirten Stelle Cicero’s De rep. IV, 4 (dereń auch K. Fr. Hermann 
Staatsalterth. § 121, A. 10 gedenkt), etwa anzunehmen, wie Wachs- 
muth Hellen. Alt. II, 297 gethan, dass die attischen Epheben durch- 
gehends ais Leichtbewaffnete gedient hatten. Schon Arnold hat in 
einer Bemerkung zu der vorhin aus Thukydides angefiihrten Stelle 
vor einer solchen Annahme gewarnt; aber auch nach den uns be- 
kannt gewordenen ausfiihrlichen Angaben der Inschriften dienten die 
Epheben in lloplitenriistung (łv oit/mt;). Nach Heinrich De eph. att. 
p. 11 hatten sie im ersten Jahre der Ephebie ais im zweiten
dagegen ais Gir/.raxi gedient; gemass dieser Ansicht hatten namlich 
die Epheben erst mit dem 19. Jahre die Riistung erhalten, nicht so- 
gleich mit dem 18. oder beim Eintritt in die Ephebie. Ais ob wir 
uns nicht auch diese ćuot irgendwie bewaffnet denken miissten, gleich 
zu Anfang der Ephebie! Auch stimmt eine solche Annahme nicht 
zu der Nachricht iiber die Ausriistung der verwaisten Epheben. 
Dennoch glauben wir uns dafiir entscheiden zu miissen, dass die 
Epheben zwar in der Regel, bei all den feierlichen Pompen, Opfern 
und Musterungen, von denen spater eigens die Rede sein wird, im 
Prunke ihrer vollen Ausriistung mit Heim, Speer und Schild er- 
schienen sein diirften, dagegen doch wohl in einer leichteren Bewaff- 
nung bei den gewohnlichen Streifziigen im Lande und bei Marschen 
an die Grenze, wo es sich vorzugsweise um schnelle Bewegung einer 
Truppe handelte. In dieser Ansicht konnen uns aber Yerbindungen 
der Ausdriicke -zat irspikoZot nur bestarken, so lange eben nicht 
bestimmt von Hopliten die Rede istrJ. Auch stimmt hiermit ganz 
gut die Bekleidung mit Petasos und Chlamys, welche auf den Ab- 
bildungen die gewbhnliche ist, obgleich viele darunter auch das An- 
legen der schweren Riistung erkennen lassen und damit allein schon, 
unseres Erachtens, auf eine besondere Eestlichkeit hindeuten, woran 
die Epheben ais solche betheiligt sind. Obendrein muss es auch fiir 
diejenigen passlich und natiirlich erscheinen, dass sie die schweren 
Hoplitenwaffen anlegen, welche auf langere Zeit ais Besatzung eines 
Grenzkastells abwesend sein oder auch mit dem regelmiissigen Auf-

► 9 Vergl. die S. 87 aus Xenophon angefiihrte Stelle, gegeniiber einer Be
merkung BoclcKs in den opusc. acad. p. 109 zu Tliukyd. IV, 67, woselbst freilich 
keine Epheben unter rapiTtoloi zu denken sind: quos TOpiitóloję ąuum Thucydides 
cum tpilotę niatatedat componat et hoplitis opponat, patet illos mpiitólouc fuisse 
leyiter armatos, ąuum tamen ephebi panoplia usi sint.
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gebote direkt gegen den Feind marschiren sollen. Solcher Darstell- 
ungen gibt es aber verhaltnissmassig viele. Bei Gerhard (Auser- I
lesene Vasenbilder, 4. Theil, Tafel CCLXII—CCLXVII) erscheint 
eine „Kriegsprobe zur Grenzhut“, und lasst sich besonders auf Tafel 
CCLXII der athenische Brauch, zur ersten Waffenprobe wohlge- 
riisteten Epheben die Hiitung der attischen Grenzen zu iibertragen, 
wohl erkennen. Nach Gerhard sind diese Darstellungen fast durch- 
giingig archaistischen Styls, und darum fiir uns um so wertvoller. 
Es scheint darin entweder der Augenblick der Riistung oder der 
Abschied von Haus oder auch die Entlassung durch einen Staats- 
beamten ausgedriickt zu sein. So scheint denn das angegebene, 
im iiblichen roheren Archaismus tyrrhenischer Amphoren (mit schwar- 
zen Figuren, im romischen Kunsthandel) gezeiehnete Bild jenen er
sten sowohl ais auch diesen letzten Moment athenischer Grenzriist- 
ungen uns vorzufiihren. Drei Ilopliten, mit Heim, Beinschienen, 
Speeren und grossen runden Schilden von mannigfacher Yerzierung 
(darunter das Vordertheil eines springenden Stieres) versehen, stehen 
zwischen zwei bartigen in bestickte Mantel gehiillten Mannern, ver- 
mutlich Archonten, etwa dem Basileus und Polemarchos (Pollux ,
VIII, 92), denen die jungen Krieger, mit den vom Staat empfangenen 
Waffen geriistet, sei es zur Eidesabnahme oder zurAnmeldung nahen 
Abzugs, entgegentreten. Dass iibrigens nur die Waisen der im 
Kriege Gefallenen solchergestalt mit Speer und Schild ausgestattet 
wurden, ist wiederholt erwahlt worden.

Der oben geschilderten Scene war eine andere, im Gegenbilde 
desselben Gefasses veranschaulichte, vorangegangen. In diesem er- 
blicken wir namlich ais Mittelfigur einen kurz bekleideten jungen 
Mann, mit umgehangtem Wehrgehenk versehen, welcher so eben 
sich die Beinschienen zur Riistung anlegt, einen hochbuschigen Heim 
zu Boden liegen hat und seines Schildes, der hier nicht zu sehen ist, 
gewartig bleibt. Schriftziige iiber seinem Kopfe dienen noch mehr, 
ihn ais Hauptfigur zu bezeichnen. Seine Umgebung wird zu beiden 
Seiten durch zwei Personen, vermutlich seiner Verwandtschaft, ge- 
bildet, von denen eine Frau rechts vor ihm etwa fiir die Mutter, 
der hinter ihm stehende Alte aber, der frbhlich die linkę Hand er- 
hebt, fiir den Vater des jungen Kriegers sich halten lasst.

Bedeutsamer noch ist fiir unsere Darstellung der Peripoloi die 
schon einmal S. 46 erwahnte Zusammenstellung eines ganz jungen 
Hopliten mit einem gleichfalls noch jungen Bogenschiitzen, auf einer 
Amphora des Berliner Museums. Dariiber hat jedoch schon Gerhard 
S. 36 zu Taf. CCLXV zweckmassig bemerkt: „Die Yerbindung 
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schwerer und leichter Bewaffnung wird, wie sie bei jeglicher Kriegs- 
fiihrung wesentlich ist, aus griechischer Sitte seit der Heroenzeit, in 
welcher Aias und Teukros zusammen kampften, und seit der Genossen- 
schaft bezeugt, in welcher die attische Sitte unserer Vasenbilder Ho
pliten und Bogensehiitzen ais Waffenbriider zu paaren liebt. Die da
rauf bezuglichen Darstellungen, welche uns gegenwartig vorliegen, 
stehen in engem Zusammenhang mit der in den vorigen Tafeln an- 
schaulich gemachten Ausriistung attischer Epheben zur ersten Kriegs- 
probe der Grenzbewachung, daher auch die solchen Scenen gelaufige 
Begleitung von Hunden minder befremden darf ais in ernster ge- 
meinten Kriegsfallen."

Was endlich die beilaufige Zahl solcher Peripoloi und iiberhaupt 
die durchschnittliche Zahl der Theilnahmer eines Ephebencurses be- 
trifft, so scheint dieselbe in der spateren Zeit meistens zwischen 140 
— 200 geschwankt zu haben; in der besseren alteren Periode aber, 
ais die alten Biirgergeschlechter noch zahlreicher yertreten waren 
und iiberhaupt die bedeutenden Kosten der Ephebie leichter getragen 
werden konnten, muss sie wohl iiber 200 gestanden haben. Schon 
Corsini Fast. Att. II, p. 145 hatte seine Verwunderung iiber die 
auffallend geringe Zahl der Epheben ausgesprochen, und neuerdings 
hat noch JHttenberger De eph. Att. p. 16, not. 1 auf diesen Umstand 
aufmerksam gemacht. Indessen kann dariiber kein Zweifel sein, wie 
Bockh Anmerk. zu C. J. Gr. no. 272 mit Recht hervorgehoben hat, 
dass diese uns geringfiigig scheinende Zahl dadurch zu erklaren ist, 
dass von der Zeit des Verfalls an nur noch wenige und zwar die 
Sohne wohlhabender und einflussreicher Manner den kostspielig ge- 
wordenen Bildungscursus ais Epheben durchzumachen pflegten. Wir 
haben demgemass auch keinen entscheidenden Grund, bei Dionysios 
Halik, itept too ©oozoStSou P- 109 ed. Krueger tou; 'rcsptrcókouę 
(fiir itokZouę) rijc ’Attiz^; mitatę 5śza y Ttsmzatósza ovraę, diese Zahl 
zu verdachtigen, wie leicht auch solche Zahlen verschrieben worden 
sind, und obgleich die Zahl daselbst geflissentlich zu niedrig gegriffen 
sein kbnnte. Zu der gewbhnlichen Ephebenzahl der spateren Periode !) 
steht obige Reiterzahl durchaus nicht in einem Missverhaltniss. 
Endlich stimmt die obige Durchschnittszahl auch zu der Ephebenzahl 
von Dreros (oben S. 62) ganz gut insofern, ais die betreffende

’) Vergl. Verhandl. der Wiirzb. Philol. Gesellsch. S. 21. 73. und unten im 
18. Abschnitt.



Urkunde in eine weit friihere Zeit (400 v. Chr.) zu datiren ist. 
Auf die Umwandlung iibrigens, die auch die Ephebie in der Zeit 
allgemeinen Verfalls zu erfahren hatte, werden wir unten in einem 
eigenen Abschnitte zuriickkommen.

§ 4.

Turnfahrten und Reisemarsche der Eplieben.
Hermes, der Urheber und Schutzgott der Palastra (Band I, 

S. 255 ff.), hat den sichersten Tritt und gemessensten 
Schritt (Galenos Xdf. npo~p. c. 3). Er ist also auch in dieser Ilin- 
sicht der Gott der Epheben. In der ihm geweihten Ringschule hatten 
sie ebenso zu schóner Ilaltung den Grund gelegt wie zu gefalliger 
und ausdauernder Bewegung des geschmeidigen Kórpers. Wahrend 
der jungę Romer fur die militarische Lautbahn beinahe einzig durch 
anhaltende Leibesiibung sich vorbereitete, so dass noch unter Kaiser 
Gratian einfach derKriegsschritt alsAnfang aller Uebungen galt1), 
hatte der hellenische Jiingling um die Zeit der „Rekrutirung" langst 
seinen Kbrpcr gymnastisch durchgearbeitet zu einem festen, sicheren 
und schónen Gang in schonster Harmonie der einzelnen Theile. 
Und was er solchergestalt in der Palastra gelernt hatte, das setzte 
er nicht etwa fort „ais Zbgling des Marktes und der Promenadę", 
sondern durch jegliche Art von Spiel und Bewegung im Freien, 
durch Walder und Auen, endlich unter Umstanden auch zur See. 
Noch in der spatesten Zeit sogar findet ein Maximos Tyrios (Dissert. 
XXXIV, I) die wahrhaft gcsunde Entwickelung der Menschennatur 
dadurch bedingt, dass Leib und Seele zugleich geiibt und gekraftigt 
werden, und in dieser Beziehung ist ihm Cheiron ein Muster fiir 
Erziehung; denn dieser habe seine Zoglinge zu vollster Gesundheit 
dadurch erhoben, dass er zum Jagen, Bergsteigen und Laufen, zum 
Schlafen auf barter Erde, zum Essen der Jagdbcute, zum Trinken 
aus Quell und Fluss beharrlicli angehalten, wahrend er sie zugleich 
an scharfes und gewandtes Denken und an mannhaften Widerstand 
gegen die Leidenschaften gewohnt habe. Vergleichen wir einmal 
mit einer solchen Anschauung, die bei dem genannten Sophisten 

1) Veget. I, 9 primis ergo meditationum auspiciis tirones militarem 
docendi sunt gra dum. Vergl. unten im 6. Abschuitt.
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zwar rhetorisch erseheint, nichts destoweniger aber ihre volle Giiltig- 
keit fiir das Hellenische auf der Hóhe der Entwickelung behauptet, 
in Kurze unsere heutigen Einrichtungen, um auch die letzte und 
militarische Ausbildung der athenischen Epheben im Lykeion mit 
umfassenderem Blicke zu wiirdijjen.

Wie wichtig in einer wohlorganisirten Erziehung ein Gar ten 
ist, in welchem die Kinder jede freie Zeit, und waren es nur einige 
Minuten, zubringen konnen, wie wohlthatig die ihnen vollauf gegbnnte 
willkiirliche Bewegung, nicht aber die nach einem missgedeuteten 
Frobel gegangelte und erkiinstelte Lernbewegung, fiir die Gesundheit 
und Kraftigung des Kbrpers thatsachlich wirkt, dariiber allerdings 
brauchen wir uns, nach den einleitenden Bemerkungen vor dem 
ersten Bandę dieses Werkes iiber akt i ve Bewegung und freies 
Spiel, nicht zu verbreiten. Aber ein paar Andeutungen in der- 
selben Hinsicht diirften ganz geeignet sein, die grossen Yortheile, 
welche den Abschluss der Jugendbildung bei den Hellenen begiin- 
stigten, augenscheinlich hervortreten zu lassen.

In unsren Zeiten konnen in grossen Stadten die meisten Eltern 
den Vortheil eines Gartens ihren Kindern zu Hause nicht gewahren, 
sehr viele nicht einmal den der Bewegung im Freien, das ist in wirk
lich freier und reiner Luft. Aber es gibt auch grosse Erziehungsan- 
stalten, Pensionate und Alumnate und sogar kbnigliche Anstalten, die 
keinen Garten haben! Deshalb gilt fiir unsere Verhaltnisse offenbar 
der Satz, dass kleine Stiidte die geeignetsten Bildungsstatten 
fiir die Jugend sind, sobald man einmal sich zu dem Begritf einer 
wirklich harmonischen Bildung bekennt und nicht ausschliesslich 
mit den „reicheren Bildungsmitteln“ der Grossstadt und der Vorbe- 
reitungskunst das Geschaft der Erziehung vollenden zu konnen meint. 
An solchen Orten, wo eine reiche Natur ihre Herrlichkeiten entfaltet, 
hilft auch die Natur erziehen, indem sie „die Heiterkeit des Ge- 
miits befbrdert, den Schónheitssinn weckt, die Gesundheit starkt, 
den Geist mit erhabenen Vorstellungen bereichert, zur Thatigkeit 
und Ueberwindung von Schwierigkeiten, zur Erweisung und Uebung 
des Mutes herausfordert“ (Melcher Knabenerziehung S. 20). „Aber 
auch Stadte miissen es sein, nicht etwa bios romantisch gelegene 
Klóster, wo die Jugend mbnchsartig von der Weit abgeschlossen ist, 
wo Familie, Erziehungsanstalt, Schule, Alles eins und dasselbe ist. 
Fiir eine Erziehungsanstalt geniigt es nicht einen Turnplatz zu ha
ben und einen Hof zum Spielen, sondern es muss ein Garten bei 
dem Hause sein“ (ebenda S. 30. 76).
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Betrachten wir nunmehr die ausseren Yerhaltnisse der attischen 
Epheben, so waren dieselben ohne Zweifel ganz damach angethan, 
um sie auch nach den heutigen Anforderungen einer Erziehung, die 
nicht ausschliesslich auf sitzende Lehrlinge es abgesehen hat, ais unge- 
mein giinstige zu bezeichnen. In dieser Beziehung geht De Pauw, 
der doch gewisse Schattenseiten im Leben der Alten nicht strenge 
genug beurtheilen zu kbnnen glaubt, so weit, geradezu von einer 
Erziehung auf dem Lande (education champetre des Atheniens) zu 
sprechen, und im Grunde hat er damit nicht Unrecht. Wollte man, 
sagt er in der Vorrede zu den Recherches philosophiąues (Tom. I, 
p. XV), heutzutage das Verfahren der Athener sich zum Muster 
nehmen, so miisste man damit beginnen, die „Collegien“ niederzu- 
reissen, Lehrer und Zoglinge aufs Land zu schicken und ihnen ais 
Wohnungen Garten und landliche Hiitten anzuweisen. In Griechen- 
land bildete man mit wenig Kosten den grossen Mann, wahrend in 
all den kostspieligen Palasten, welche in Oxford „Schulen“ heissen, 
in hundert Jahren mit unendlichen Auslagen kaum ein mittelmassiger 
Mann ausgebildet wird. Leider scheint man schon so weit von der 
antiken Einfachheit sich entfernt zu haben, dass dieselbe unmóglich 
noch angestrebt werden kann. Aber das System der Alten war wahr, 
das der Neueren ist es nicht, denn schon die blosse Vernunft kann 
uns ja iiberzeugen, dass man allen Luxus von der Erziehung fern- 
halten sollte. Dazu ist es nicht einmal der Wunsch der Jugend 
selbst, die doch Bewegung und Spiele in freier Luft kostbaren 
Kleidern und weichen Bettdaunen vorzuziehen pflegt; wider Willen 
wird sie dennoch yerwbhnt und verdorben!

Nicht in spottischer Vergleichung, aber mit richtiger Einsicht 
in die Sache selbst erortert De Pauw ebenda S. 18 die grossen Vor- 
theile, welche sich fiir die athenischen Jiinglinge zeitweise aus dem 
Leben auf dem Lande und iiberhaupt fiir die attische Bildung aus 
der ziemlich gleichmassigen Vertheilung in Demen ergeben mussten. 
In Attika trat wie in wenigen Landem jene gliickliche Harmonie 
zwischen Seele und Kbrper ein, die zu allen Zeiten nur den Aus- 
erwahlten zu Theil geworden ist. Hier eben war durch die Gunst 
des Schicksals ein Volk in einen Wohnsitz gefiihrt, dessen natiir- 
licher Beruf mit seiner eigenen Individualitat im schbnsten Einklange 
stand *).  An die Uebel unserer grossen Stadte haben wir in dieser 
Beziehung bereits erinnert; dagegen auf die Herrlichkeit und land- 
schaftliche Schbnheit der Gymnasien vor den Thoren Athens diirfen

*) Curt Wachsmuth Die Stadt Athen im Altertum S. 98.
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wir wohl, auch nach dem Bd. I, 259 Gesagten, abermals hinweisen. 
Charakteristisch ist dabei die feststehende Verbindung yu^dota 
*zat Schon bei der ersten Anlage dieser Anstalten wurde
gern ein vorhandener Wald oder Garten benutzt; Platon empfiehlt 
in den Gesetzen VI, p. 671 D eine solche von der Natur dargebo- 
tene Gegend zur Anlegung der Gymnasien mit besonderem Nach- 
druck. Gleichwohl hatte er sich nach einer Angabe bei Ailianos 
(Var. Hist. IX, 10 p. 98 II er eh.) geweigert, die Akademie zu ver- 
lassen, ais sie fiir ungesund erklart wurde. Wie man aber in Athen 
selbst und ohne Landaufenthalt oder einseitige Zuriickgezogenheit 
sich frei umher bewegen konnte, zeigt unter andern das Beispiel des 
Sokrates, so wie uns von Platon im Phaidros und von Xenophon in 
den Denkwiirdigkeiten seine Lebensweise und sein traulicher Ver- 
kehr im Freien geschildert wird. Sein ganzes Leben war damach 
ein óffentliches: am Morgen besuchte er die Spaziergange (rod; Ttspt- 
zdrou;) und die Ringplatze; in den Stunden, wo der Markt voll war, 
diesen; und den iibrigen Theil des Tages war er immer da, wo er 
die meisten Menschen erwarten durfte. Denn, sagte er, ich bin wiss- 
begierig und gewohnt zu reden; die Folder und dieBaume draussen 
wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt. 
Also Sokrates. Erst in weit spateren Zeiten aber entwickelte sich 
eine gewisse Abneigung, um nicht zu sagen Feindseligkeit, gegen 
ein freies Landleben, welche sich nicht minder in Ueberbildung und 
falscher Empfindsamkeit ausserlich kundgibt (vergl. Bd. II, 23 iiber 
den llorazischen Vers naturam expellas furca sqq.), ais in einer ganz 
verkehrten und iibertriebenen Anwendung des bekannten epikureischen 
Satzes Pueaa;. Da geschah es dann auch, dass aus Deberdruss 
an den bffentlichen Zustanden ein monchisches Element mit seinem 
Hangę zur Verborgenheit theils, wie in gewissen philosophischen 
Sekten, unter stadtischen Bewohnern Entsagung und Askese affek- 
tirte, was freilich auch ein naturae convenienter vivere sein konnte, 
theils mit offener Ablehnung aller menschlichen und biirgerlichen 
Pflichten unter Hbhlenbewohnern und Saulenstehern sich niederliess 
und bekanntlich auch die thebaische Wiiste besiedelte. Der iibrigens in 
der letzten Periode hervortretende Gegensatz zum praktischenLeben und

i) Vergl. Piat. Kritias p. 112 D ra 31 itpoj vórou z^itouę zai yupMaaia xA. 
p. 117 C itokkol 31 xyjitoi zai pupvdata eze^eipoćpYijro xtX. Auch bei Timaios Fr. 7 ed. 
<7. Muli. I, 194, 2 zai zara ri]v Aiav ■pp.yaata zai Siazoi zai riję MijSeiaę daXapo{, 
ist wohl zljitoi herzustellen. Man sehe ferner unten im 16. Abschnitt, dazu die 
Stellen bei Petersen Das Gymnasium der Griechen nach seiner baulichen Eiu- 
richtung S. 51 f. Anm. 30.

►
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Wirken stand natiirlich schon friihzeitig in genauem Zusammenhang 
mit einer gleichzeitigen feigen Polemik gegen die alte Gymnastik, wie 
gegen eine massvolle Pflege des Leiblichen iiberhaupt, durch dereń 
Einfluss bald auch der letzte Rest wiirdiger und freier Bildung aus 
den friiheren Jahrhunderten vollends verkiimmern musste.

Wie uns dasjenige so eigen anmutet, gleich dem tiefschattigen 
Dunkel der heimatlichen Walder, was Platon in den Gesetzen im 
obigen Betreff vorbringt, so menschlich anheimelt, wahrend es im 
Grunde doch unzertrennlich mit seinen Ansichten iiber Kriegsgym- 
nastik verkniipft ist! Wenn aber beiAristophanes die Jugend in be- 
zeichnender Weise bei den vielen Marschiibungen mehr freio Bewegung 
begehrt und der Chor im Prieden Vs. 355 ff. diesem Verlangen in 
den Worten Ausdruck gibt

„Denn bereits lang genug 
hat man uns matt gequalt, 
treibt man uns hin und her 
zum Lykeion vom Lykeion 
mit dem Wurfspeer und dem Schild* 11), 

so begegnet uns gerade bei Aristophanes auch schon deutlich der 
Gegensatz zwischen altattischer und neuerer Gewóhnung (Bd. I, 
S. 270 f.', nicht ohne scharfe Kennzeichnung der schlimmen Nach- 
theile, welche der hauptstadtische Markt dem mannlichen Nachwuchse 
bringt. Denn fiir „Zbglinge des Marktes“ werden daselbst die in 
der neueren Schule Aufgewachsenen erklart, um Alles zu erklaren1 2). 
Allerdings fehlte es auch spater nicht ganzlich an Beobachtern, die 
in den Stadten vor allem den charakteristischen Spuren echthelle- 
nischer Bildung nachgingen3); und Einzelne erhoben auch aus tieferer 

1) Auffallig ist, dass Ditteriberger de eph. att. p. 50 jede (gymnastische ?) 
Beziehung der Epheben zum Lykeion in Abrede stellt, weil in den Inschriften ans 
den spateren Zeiten nur ihres Besuches der Vorlesungen im Lykeion und der Aka
demie Erwahnung geschieht. Auch Dumont I, 208 meint: les veavtazot s’exeręaient 
an Lycee; le Ptolemaion et le Diogeneion etaient sur ton t reserves aux ephebes. 
Im Kynosarges predigten zeitweise die Kyniker, und doch wissen wir, dass auch 
Gymnastik daselbst getrieben wurde!

2) Eąu. 636 ctfopd r, ev itatę śuatSclOip eftu. V. 283 ayopi zdfó re-
Spappat. Damach sind dem Dichter Ttovi]pój und dppaioc, ii afopds yerwandte Be- 
griffe = gemeiner Mensch vs. 218. Vgl. auch iiber die AiStó? Bd. II, S. 72 ff. und 
Isokrates Areop. 48 outot 8’ stpeufoy d"fopav, tuar et zat icore 3teXSeiv avay- 
zaa9ć7ev, peta aiSooę zat au>tppoajv>;c stf>awovro rooro itotouvreę.

3) Vergl. Strabon V, p. 377 in der Schilderung yonNeapel: itleta-a 3’
T^ę 1EXXir]vtz^ę aYaif^j eutauda aoiCerat, -ppydata tc zat eą>tj{3eTa zat tpparptat 
zat óvóuara ‘EKLptza.
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Einsicht und Empfindung ihre Stimme zu Gunsten des Lebens auf 
dem Lande, weil es zu den Studien besonders geeignet sei i).

Wir haben friiher in der Beschreibung der Knabenspiele da
rauf hingewiesen, dass gemeinsames, unbefangenes Spiel im Freien, 
so zu sagen in unmittelbarem Verkehr mit der Natur, je nach dem 
Wechsel der Jahreszeiten von unschatzbarem Werte fur die gesammte 
Entwickelung der Jugend ist. Daher tritt auch bei den Alten in 
dieser Weit des traulichen Umgangs der Kleinen mit den Kleinen 
das Lebendige in Gestalt der kleineren Hausthiere allenthalben hinzu. 
So wenig ais in unseren Stadten den Spielplatzen der Knaben ge- 
legentlich der Hund fehlen darf, fehlt er darum in den Kinder- und 
Spielscenen aus dem Altertum, oder ais Begleiter des rtistigen 
Epheben, der eben dem wildreichen Bergwalde zueilt und in bezeich- 
nender Weise gleich allen Jagern ais Hundefuhrer (xuv7]yśtt);) be- 
nannt ist. Ausserdem gab es gemeinsame Ausziige und „Ausfliige“ 
der mannlichen Jugend in ziemlicher Anzahl, wie sich leicht erweisen 
lasst. Nun ist aber, wie Jedermann weiss, ein solcher Auszug oder 
Umzug der Jugend ein wahrer Festtag; denn gerade das Schulleben 
verlangt so recht „nach innerer Sammlung und Vorbereitung seine 
leibliche Sichtbarkeit, gleichsam das aussere Zeichen der geistigen 
Errungenschaft“ * 2). Nirgends wird aber auch Weckung und Scharfung 
der Sinne, Beobachtungs- und Erfindungsgeist, Verschlagenheit und 
Entschlossenheit der jungen Leute so geiibt und gescharft, ais bei 
derartigen Gelegenheiten. Damit hangt ein hóchst wichtiges anderes 
Ergebniss von praktischem Nutzen unmittelbar zusammen, namlich 
die zweckmassige Vorbildung zum kleinen Kriege, in welchem 
Intelligenz und Mut vereint oft Ausserordentliches leisten. Eine viel- 
sagende Stelle desselben Sinnes enthalt Xenophon’s Kyrup. II, I, 29.

1) Vergl. bei Stobaios Flor. II, p. 362, 18 itepi Yeiopyia? ort d-[-a8óv ■ ez to5
Mouaowtou ó <ptXoaó<pą> upoa^zuw Ttópo?- .... po]3e keyerio rię, ort tiu pav&dveiv rj tio 
SiSaazew a '/pi] tó yeiupYe?; epitóSioy ou yap eoizev outiu? eyetv, et otj pdXtaf oJriu
zai eitl itleisTOM ó pev pavddv<ov msfi] tiu 8t3a<jzovrt, ó 8e 8t8a9za>v 8ia yeipó? 
eyoi tóv pav9mavta. Aehnlich Apollonios von Tyana bei Philistratos ed. Kaps. 
p. 4, der ebenfalls das stiidtische Leben mit seiner Ueppigkeit den philosophischen 
Studien (epcpikoaocpijaai) nicht fiir zutraglich erachtete.

2) Adolph Spiess Gedanken iiber die Einordnung des Tnrnwesens in das 
Ganze der Volkserziehung S. 18.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 7

Darin liegt gerade auch der Wert und die Bedeutung des ge- 
meinsamen Knabenspiels wie der Gemeiniibungen beim Turnen im 
eigentlichen Sinn. Die freie Kraft erzeugt die Ordnung und erhalt 
in der Zucht des Geistes. Diese Ordnung aber muss der Erzieher 
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im Auge behalten, um in einer grosseren Schaar von Zbglingen zu- 
mal den Einzelnen fiir das Ganze und die Vielen fiir den Einzelnen 
lenken und weiterbilden zu kbnnen. So hat besonders das Turnen 
„den grossen Krieg aller Erziehung gegen das Trage und Unfreie 
im Leben mitzufiihren und ein rechter Turnlehrer ist dabei seinen 
Schiilern der Kriegsfiihrer, der vor allem seine Schaar zu einem 
einigen Kriegshaufen zu ordnen und zu bilden hat, dass in dem Ge- 
fiihle der Gemeinkraft der Einzelne geschickter und beherzter 
werdeMan sieht, wie vielsagend in diesem Sinne die Benennung 
Ordner (zoapijTifc) fiir denjenigen Lehrer der attischen Epheben ist, 
unter dessen Fiihrung sie sowohl ihren Unterrichtscursus vollenden, 
ais auch die festlichen Aufziige nebst den weiteren Marschen im 
Lande und den eigentlichen Turnfahrten2).

Die Jagd selbst wurde natiirlich auch damals theils des Ver- 
gniigens, theils des unmittelbaren Nutzens halber betrieben. Nach 
Platon sollte jedoch mit derselben noch ein anderer Zweck verbun- 
den werden ; die jungen Leute kbnnen namlich durch die Jagd, mogę 
sie nun mit oder ohne Hunde betrieben werden, eine genaue Kennt- 
niss ihres eigenen Landes erlangen, welche jeder anderen 
Kenntniss gleich zu schatzen sein diirfte3). Demgemass billigt auch 
Platon bios diejenige Art zu jagen ais die allein beste, bei welcher 
man zu Pferd und zu Fuss die vierfussigen Thiere mit Hunden ver- 
folgt und ihrer im Laufe, mit Hieb und Schuss habhaft wird; was 
besonders fiir diejenigen zweckdienlich ist, die nach mannlichem Mute 
streben'1). Ganz einseitig spricht sich dagegen Aristoteles iiber die 
Jagdkunst (jtypstmzij) aus; sie ist ihm lediglich ais Erwerbskunst 
(zttjtwt;) neben der Kriegskunst von Bedeutung (vergl. Kapp Aristot. 
Staatspadagogik S. 232 f.). Indessen wurde die Jagd schon von den 
altesten Hellenen mit gutem Grunde zu den zweckmassigsten Leibes- 
iibungen gerechnet. Xenophon nennt sie, in seiner speziellen Schrift 
iiber diesen Gegenstand, eine Erfindung der Gotter, die von A.pollon

1) Ad. Spiess Die Lehre der Turnkunst IV, p. VI.
2) Gute Andeutungen hieriiber bietet die 2. Auflage der Encyklopadie und 

Methodologie der Padagogik von Stop S. 143, 175, 176.
3) De legg. VI, 763 B xw3uveóet yap ou3evóc ekatT0v eivat Si dxp$eiaę

ś-niaraaSat itavraę T7]v. aurfiv y<npav xrl.
4) Ebenda VII, p. 824 A. B; was ubrigens an der Stelle p. 763 B mittelst 

ęukax^ę re xał pulaeiu? eveza tc<źvt<uv aei t<bv rÓ7tu>v angedentet ist, das wird naher 
ausgefuhrt VI, p. 778 E bei Erwahnung der einschlagigen Uebungen der sparta
nischen Jiinglinge, tó xar eviauróv pev exiteuTOiv eię npi y<ipav touj veout. Vrgl. iiber 
xpmvreia weiter unten, iiber Stadion I, 311 ff.
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und Artemis dem Cheiron wegen seiner Gerechtigkeit zum Geschenke 
gemacht wurde (Xenoph. zD^y. I, 1.), und betrachtet die Jagd uber- 
haupt ais eine treffliche Vorschule fiir den Krieg; er selbst weihte 
von einem Theile der persischen Beute jenes Heiligtum der Artemis, 
das er so anmutig beschreibt *).  Uebrigens deutet die im Griechischen 
iiblichste Benennung der Jagd Czowjfsoia, xov7jYetixi) — Hundefiihrung) 
immerhin an, dass in den allermeisten Fallen mittelst dieser Thiere 
die Jagd betrieben wurde. Ausserdem jagten die Alten iiberhaupt 
zu Fuss oder zu Pferd. Letztere Art hielten sie fur eine Erfindung 
des Kastor (Oppian. zovt;y. 2, 14). Durchgehends betraehtete man 
die Jagd ais ein ritterliches Vergniigen und eine Vorschule des 
Krieges1 2). Daher galt auch die braune Gesichtsfarbe ais Zeichen 
leiblicher Gesundheit und Kraft, und nicht minder der geistigen Energie 
und Tuchtigkeit; selbst auf der Biihne bezeichnete bei den Alten 
eine gebraunte Farbung stets die mannlichen Masken, die viel im 
Freien lebenden und kbrperlichen Uebungen ergebenen riistigen 
Manner. Die Maskę des gebraunten Mannes (jiśi.a; war ge-

1) Anab. V, 3,10 zat yap $qpav eizoto5vro et; zr;v eopzipi ot ze Eevocptuvto; zcatSe; 
zat ot ztńv alktov itoktzu>v, ot Se {3oukó[ievot zat avSpe;

2) Xenoph. Kyrnp. 1, 4; Hippik. 8, 10; De rep. Laced. 4, 7. Pollux V init. 
rouraząSeupta ^ptuizóti ze zat paaiktzóv zz).. cf. Meursius Comment. ad Lykophr. p. 224. 
Horat. Ep. ad Pis. 161 są. imberbus iuvenis gaudet eąuis canibusąue. Serm. II, 
2, 9 leporem sectatns eąuove | lassns ab indomito sqq.

8) Vergl. Dr. B. Arnold Ueber antike Theatermasken, Vortrag in der Innsbr. 
Philol. Yersamml. 1875, S. 25 f.

radezu eine stehende geworden, um in der Tragbdie einen in der 
Bliite der Jahre stehenden Mann vorzufiihren, in der Komódie einen 
Landmann (aypotzo;), einen Soldaten (łntastaroę) oder einen andern 
gebraunten jungen Mann (pika; vsaviaxo;), von dem es bei Pollux 
IV, 146 ausdriicklich heisst, er sehe aus wie einer, der die Gymna
stik liebt; damit vergleiche man in des alteren Philostratos (Imagg. 
I. 28J Sehilderung der Eberjagd die Bemerkung, einer der Jager 
yerrathe in seinem Gesichte etwas von der Palastra. Im Gegensatze 
hiezu wurde die weisse Farbę fur besonders zarte oder geradezu 
weibische Jiinglinge gebraucht und bekundete eine Luft und Gym
nastik scheuende Weiclilichkeit des Lebens wie des Charakters. Sie 
hatte in der Tragbdie wie in der Komodie der „zarte Jiingling“ 
(airakóę vsaviaxo;3). Die Waffeniibung Yerschaffte man sich iiber- 
liaupt am liebsten in Kampfspielen oder auf der Jagd zu Pferde, 
wie denn Xenophon Hipp. 8, 10 — 13 mehrere der ersteren vor- 

7*
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schlagt ’)• Darum erscheinen auch die athenischen Epheben auf 
Kunstdenkmalern, wie schon bemerkt ist, sehr haufig in Begleitung 
von Hunden, indem diese Thiere auf die Jagd- und Streifziige hin- 
deuten, welche den Jiinglingen bei ihren Marschen in den Grenz- 
distrikten von Attika und bei ihren Waffeniibungen gelegentlich zu 
statten kamen. Doch ist zu bemerken, dass die Hunde auch in den 
Verkehr der Palastra zugelassen sind; oft wird uns in Darstellungen 
auf Vasen ein Zeitvertreib junger Palastriten mit Hunden vorgefuhrt, 
z. B. bei Gerhard Auserlesene Vasenbild. 4. Theil, Tafel CCLXXVIII, 
und CCLXXIX, daselbst auch im Innenbild einer Schale: an 
langem Bandę wird von jeder Seite ein Spitzhund so gehalten, dass 
beider Hunde Gebell gegen einander augenblicklich auch ihre beider- 
seitigen Fiihrer beschaftigt. Indessen sind im Ganzen Jagd- und 
Kriegsscenen iiberhaupt in Vasengemalden viel seltener zu erkennen 
ais Badescenen und insbesondere die verschiedenen Darstellungen 
des musischen Elementes, wie dasselbe in Leier- und Elbtenspiel u. 
dergl. ais unerlasslichem Bestandtheil der Jugendbildung erscheint 
und haufig auch auf mythische Darstellungen ubertragen ist 1 2J.

1) Yergl. auch Justin. II, 4 armis equis venationibus sqq. Auffallend ubri- 
gens, aber mehr ais sophistisches Curiosum erscheint ein absprechendes Urtheil Iiber 
die Jagd, bei Dion Chrysostomos or. XXIX, ed. Dind. I, p. 329 'Iiritoluttp 3ś 
atnępoauio) [iev uitijp5ev, tGSpeia Se a3v]Xov et ~apqv ou pap alij&eę rezpi]- 
piov zuv7]peaia.

2) O. Jahn Beschreibung der Vasensammlung Kónig Ludwig’s, Vorrede 
p. CCXVII; dazu Band II, S. 231.

3) De rep. Lac. IV, 7; die Frage nach der Echtheit dieser Schrift ist be- 
kanntlich eine vielbesprochene; fur uns aber verliert sie dadurch nicht anWert 
und Bedeutung in ihren einzelnen Angaben, wenngleich sie im Ganzen auf das 
Lob der Lykurgischen Verfassung berechnet ist. Vergl. mit dieser Stelle Justin. 
Histor. III, 3 pueros puberes non in forum, sed in agrum deduci (Lycurgus) prae- 
cipit, ut primos aunos non in luxuria, sed in opere et laboribus agerent; ganz in 
der Weise, wie der oben bezeichnete Gegensatz allgemein hingestellt wurde.

Wir sahen vorhin, wie Xenophon anschaulich den Jagddicnst 
der persischen Epheben schildert. Derselbe Autor beschreibt uns 
auch eine Straussenjagd zu Pferde, bei der die fiiichtigen Thiere 
ihren Verfolgern unerreichbar blieben, Anab. I, 5, 3. Anderswo gibt 
er an, dass in Sparta die Jagd fiir die schonste und ehrenvollste 
Beschaftigung galt3). Freilich wussten die lieben Nachbarn diese 
Uebung der jungen Spartaner in moglichst ungiinstigem Lichte dar- 
zustellen; denn so heisst es mit gehassiger Uebertreibung bei Iso- 
krates in der panathenaischen Rede c. 84, § 211 sq. „Sie schicken
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jeden Tag sogleich vom Nachtlager weg die Knaben aus womit 
jeder will, dem Worte nach auf die Jagd, in der That aber auf 
Bestehlung (ż/yw psv iitt hv;pav, ip7<o ó’ sirl xl(oitetav) der- 
jenigen, die auf dem Lande wohnen; und dabei kommt es vor, dass 
die, welche ertappt werden, eine Geldstrafe bezahlen miissen und 
Schlage erhalten, jene aber, welche die meisten Schelmereien aus- 
iiben und unentdeckt bleiben konnen, unter den Knaben mehr ais 
die andern angesehen sind und, wenn sie einmal zu den Mannern 
zahlen, falls sie den Gewohnheiten (rolę treu bleiben, die sie
ais Knaben iibten, die nachste Anwartschaft auf die hochsten Staats- 
amter haben (2770? swat t<uv psyćaTwy dp/aik). Sollte jemand ein 
Bildungsmittel nachweisen, das bei ihnen hóher geschatzt oder fiir 
empfehlenswertcr gehalten wurde, so gebe ich zu, dass ich nie etwas 
wahres auch nur iiber eine Sache gesagt habe“ u. s. f. Wie ver- 
schicden in ihrem schalkhaften Humor und in der praktischen An- 
wendung auf den Krieg zugleich, lautet dagegen jene Anrede Keno- 
phon’s an den Spartaner Cheirisophos vom athenischen, und des 
letzteren Entgegnung vom spartanischen Standpunkte1). Dass der 
Diebstahl innerhalb gewisser Grenzen von der spartanischen Jugend 
fórmlich ais Kriegsubung betrieben wurde, lasst sich allerdings den 
yielseitigen Berichten gegeniiber nicht ableugnen. Ebenso entspricht 
ein anderes charakteristisches Verfahren, das geheime Polizei- und 
Spionirungssystem, welches unter dem Kamen xporcr$i'a bekannt ge- 
worden ist, vollkommen dem gesammten System einer misstrauischen 
Ueberwachung und gelegentlichen Vergewaltigung der Unterdriickten2) 
und stimmt zugleich wie manches andere iiberein mit jener eidlichen 
Verpflichtung der Epheben von Dreros (oben S. 63) fiir ahnliche 
polizeiliche Dienstleistungen. Wir stehen daher nicht an, in der 
Krypteia mit Schomann Gr. Alterth. I, S. 202 (2. Aufl.) eine Art 
von Gensdarmendienst zu erkennen, hauptsachlich zur Ueberwachung 

1) Bei Xenophon Anab. IV, 6, 14—16: upac yap 570175, 01 Xetpiaocpe, azouoi 
tou; Aaze3aipoviouę oaot eate toiv ópoioiv eu9uę ex rcaioori zlentew peletav, zai oóx aia](pov 
£tvat alka zalóv zleitt6tv oaa pi] zoilóei vópoę. óitoi; 31 <uę zpatiata zleittijts 
zai itetpaabe lav9aveiv, vópipov apa upiv eativ, eav lijcpftTjTe zleittovtef, pajTiyo-jaSat. vuv 
«uv pala cot zatpóę eativ eiti8ei$aa9at tajv it a 13 e i a v, zai ®ulajaa9a'. pevtoi pi] 
Xy]tp9<»pev xleittovtt; ton ópouc, oic pr[ itollaę nl^ya? la(3oipev. Alla pevtot, e<pi] ó Xei- 
piaoęoę, ztrfoi vpa{ tout’A9>]vaiouę azouoi 3etvou{ eivat zletc<teiv ta 3>;póaia xai 
pala óvto{ 6eivou tou ztv6uvo'j t<p zleittovti, za! tou{ zpatiatooę pśvtot paltata, s’it6p upiv 
■oi zpattatoi ap'/eiv a$iouvtai. <óate cupa zai aoi eitt8eixvoa9ai tijv itai3etav.

2) Vergl. besonders G. Grotę Griecb. Geseh. II, S. 356 der Uebersetzung 
von Th. Fischer.
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der Heloten, vor denen die Spartaner in schweren Zeiten allerdings 
sich zu fiirchten Anlass hatten. Ueberdies ist die Wahrscheinlich- 
keit gegeben dafur, dass die betreffenden Jiinglinge dieses Sicher- 
heitsdienstes auch im Heere ein besonderes Corps gebildet, also so 
ziemlich in der Stellung der athenischen Peripoloi bis zum zwanzig- 
sten Lebensjahre sich befunden habenJ). Die Jagd war auch auf 
der Insel Kreta ais ausgezeichnete Leibesiibung einheimisch und in 
Ehren; in Sparta wie auf Kreta galt sie eben fur eines der niitz- 
lichsten und notwendigsten Geschafte. In Sparta galt derjenige 
Burger fur entschuldigt, der um der Jagd willen an dem gemeinsamen 
Mahle nicht Theil nahm, nur hatte er dann einen bestimmten Theil 
seines Fanges zu den Syssitien abzulicfern. Kurz, man war iiber- 
zeugt, dass sowohl die Jagd zu Fuss ais zu Pferd vorziiglich ge- 
eignet sei, den Kbrper yielseitig und gleichmassig zu bewegen, und 
dass sie nicht bios dem Leibe Kraft, Gewandtheit und Ausdauer, 
sondern auch der Seele Mut und Starkę verleihe. In der Jagd zu 
Pferd erkannte man iiberdies eine treffliche Uebung, um den Reiter 
sattelfest zu machen und ihn auf das wilde Kriegsgetiimmel vorzu- 
bereiten1 2).

1) Uebrigens vergleiche man auch die Darstellung der xpuTcreta bei Otfr. 
Muller II, S. 37 f. und gegeniiber der gewohnlichen Deutung noch Max jDuneker 
Gesch. der Griechen II, S. 403.

2) Xenoph. Kyrup. VIII, 1, 34 f. Athenaios I, c. 19, p. 24 C xai śiti x'jvq- 
•pssią ś$iaatv ot vśot itpóę p.eXer>p twv itolsp.txcuv xt^3uvu)v, xai óm Oipaę 
itavtoiaę da’ tuv ptopaleturspot xal uftewórepot SisuIcjm • „<u{ óre irjpYqSóv acpeaę aurouc 
dpruvoost, xa't dvriov tatdpevot dxovtiCoust“ (II. XII, 43).

3) Horat. Carm. III, 24, 54 sqq. nescit equo rudis | haerere ingenuus puer | 
venariquetimet ludere doctior | seuGraecoiubeas trocho | seu malis vetita legibus alea.

Auch die iibrigen Vólker des Altertums wiirdigten in gleichem 
Sinne die hohe Bedeutung der Jagd fiir die Heranbildung riistiger 
Jiinglinge. Wenn der freigeborene jungę Mann nicht im Stande ist 
ein Ross zu tummeln, wenn er vor den Strapazen der Jagd zuriick- 
schreckt und lieber dem Wiirfelspiel und anderem Zeitvertreibe ob- 
liegt, so ist das nach Iloraz eine Erscheinung, die auf nationalen 
Verfall deutet3). Schon friiher (Bd. I, S. 289) wurde von uns jener 
Ausspruch des Karneades erwahnt, dass die Sbhne reicher Leute 
eigentlich nichts rechtes lernten ais reiten; denn die Pferde seien 
die einzigen die ihnen nicht schmeichelten, sondern sio hinabwiirfen, 
wenn sie die Reitkunst nicht wohlyerstanden.

Bei dieser Gelegenheit ist noch darauf aufmerksam zu machen, 
dass es bei den Griechen der alteren Periode entschieden keine solche 
Thierhetze (venatio ludiaria) gab, wie sie bei den Romern m der 
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Kaiserzeit und zum Theil schon friiher ais Unterhaltung dem schau- 
lustigen Volke geboten und schliesslich bis ins Masslose gesteigert 
wurde1). Die in Attika unter den jungen Mannern sehr beliebten 
Hahnen- und Wachtelkampfe2) darf man eben doch nicht in eine 
Linie stellen mit jenen groben Belustigungen der Arena. Allerdings 
hat Ernst Curtins Gotting. Gel.-Anz. 1860, n. 28, p. 336 in Folgę 
einer zu sehr erweiterten Auslegung einer Stelle des Artemidoros 
den bestimmten Beweis zu finden geglaubt, dass die rohen Stier
ka mpfe, eine urspriinglich thessalische Sitte, ungefahr so wie im 
heutigen Spanien bei festlichen Gelegenheiten von den attischen 
Epheben abgehalten worden waren. Auch Lobeck Aglaoph. I, p. 206 
not. dachte an Stierkampfe, die bei den Góttinnen in Eleusis gehalten 
sein sollen. Klausen, Aeneas und die Penaten, erinnert S. 57 an 
Athenaios X, p. 425 c., dass die Jiinglinge von Ephesos, welche dort 
am Feste des Poseidon den Wein schenkten, Stiere (TaCpot) hiessen; 
S. 540 heisst es gar, dass die Kraft der Jiinglinge daselbst im „Stier- 
kampf“ bewiihrt wurde; S. 63, dass dieser Kampf eine „Lieblings- 
beschaftigung" des Hektor gewesen u. s. f.3). Wir haben jedoch aus- 
fiihrlich in den Verhandlungen der Wiirzb. Philol. Gesellsch. S. 16 f. 
nachgewiesen, dass die behufs einer solchen Deutung angezogenen 
Ausdriicke atpsabat zaópoo:, atpsa&at pouę, izapajśw [3ouę tpocpiaę, ayiu- 
viC33bat raopot; und ahnliche, nicht auf eine Thierhetze sich beziehen 
miissen, sondern sich recht gut auf die Hiilfeleistung der Epheben 
bei den Festopfern beziehen konnen. Die angeblichen Stierkampfer 
hatten, wie die Inschriften deutlich erkennen lassen, die Thiere ein- 
zufangen und moglichst ruhig vorzufiihren. Bekanntlich galt es ais 
schlimmes Zeichen, wenn das Opferthier zu entspringen drohte; das- 
selbe musste zum Sehein, ais ob es freiwillig ginge (ne flebilis sit 
hostia) an einem losen Stricke zum Altar gefiihrt werden, wozu man 
einer gewissen Fertigkeit und wohl auch kraftiger Arme bedurfte.

*) Vgl. Trebell. Poll. Gall, duo c. 3, 7; Flav. Vop. Aurel. o. 34 extr. und 
vollends die wunderlichen Spectakelstiicke Flav. Vop. Carinus c. 19.

2) opTOyozonia, die einfache Darstellung der Sache bei Pollux IX, 107 ist 
leider von unsern Lexikographen, z. B. noch von Papę, mit dem hie und da vor- 
kommenden rohen „Hahnenschlag“ yerglichen worden.

3) Vergl. Philostratos ^puńztu XII, b (ó ’Ez-<up) taupot? dywjptjs zai to aup- 
■nłezea&at rot? $7]pi ot? toutoi? TtoleptzOT Typeiw T.akaimxaę pśv yap zai rauta »]v, 
ó 5e rouTO psv ijpóet TtparTOw, to 5e uęiataaSat puzcopeyou? zat Oapaeiu rac aiypac 
t<i)v zsparu>v zai aitauyevtaai taupcy zai TpatSei? uit’ aurou pi] aitetiteN unep pełen;? 
tow itołeptz<uv ijazei. Ferner Philost. gymnast. 43 oi 8e taupou? ditau^sviiovte?, ot Se 
aurou? łeowa?. Kayser, in seiner I. Ausgabe des Buchleins von der Gymnastik 
proeem. p. 49, verweist noch auf Aristoph. Lysistr. 81 zav taupov af^ot?, Theokrit. 
Eidyll. XXV, 145 sqq. wegen a-a-j/ewCew.
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Dann mussten die Thiere iiber die hohen und niclit passirbaren 
Tempelstufen hinweg auf die Stufen des Opferaltares hinaufgehoben 
und geschoben werden. So gestaltete sich diese Ilerbeischaffung 
und Vorfiihrung der Thiere zu einer Leiturgie ł) und wurde damit 
allmahlig ein Gegenstand des Wetteifers fur die jungen Leute; darum 
werden sie haufig ob ihrer suzoapia und suT«£ta bei diesem Geschaft 
in den Urkunden bffentlich belobt Dass aber die Epheben auch 
selbst Kinder schlachteten, ist wenigstens fiir die Eleusinien der 
spateren Zeit ersichtlich2), zu dereń Feier die Epheben auf eigene 
Kosten einen Stier zugaben (raupoy sz t<uv Allerdings will
A. Mommsen Heortologie S. 259 diese Stelle nicht gerade auf die 
Eleusinien bezogen wissen, obgleich er es „fiir sehr moglich und 
sogar wahrscheinlich“ halt, dass die Epheben das Geld gaben fiir 
den Ankauf eines Ochsen zu den Eleusinien oder einen Theil des' 
Geldes; ausdriicklich sei von gegebenem Gelde auch Ephem. arch. 
4104, 15 nicht die Kede. Vergl. indessen die in den Verhandl. der 
Wiirzb. Philol. Gesellsch. S. 65 beigebrachten Stellen. Auffallender 
Weise erklart jedoch J. Mommsen weiterhin S. 266 die Annahme 
fiir unwiderlegbar, dass eleusinische Stiergefechte eine Neuerung 
spatester Zeit sind; er halte dieselbe fiir die richtigste, namlich fiir 
die Zeit des Hadrian und der Antoninę. Nachdem aber keine ein- 
zige neue Belegstelle erbracht ist, dass die spat aufgekommenen 
taopobatpia wirkliche blutige Stierkampfe und zwar an den Eleusinien 
von den Epheben gelieferte, bedeuten kónnten, halten wir entschieden 
fest an unserer obigen Auslegung, der in neuerer Zeit auch Ditten- 
berger de ephebis atticis Nachtrag S. 77 beigestimmt hat. Fiir die 
spatere Zeit allerdings sind solche Belege auch in Griechenland ans 
Licht getreten3). Aber noch Dion Chrysostomos or. XXXI, ed.

*) Ephem. arch. no. 4104, 26 rotę re IIpo7jpoa'oic qpavro rouc ^oOc ev 
EXejsivi zal eketroufyjaay ev roi leptp eurazruię, SC. ot eąvjfioi.

2) Ephem. arch. no. 4104, 11 zai aóroi e^ou&órijaaz ev r<u itepi(3óku> rou lepou.

3) Dittenberger hemerkt zur Inschrift no. 114 C. J. Attic. p. 54: (Saailei 
'PoiparaXxa df<i>viCópcwę.2epa™a)v raup oza&ditrł]?: De natura eorum ludorum, qui 
nomine quod est raupoxaftd'|ua designantur, doctissime ezposuit W. H. Waddinglon 
adn. ad Lebas no. 499, demonstravitque eum esse morem Thessalorum a Caesare 
dictatore primum Romam translatum (Plin. N. H. VIII, 45); inde per Romanos 
eum Smyrnam (C. J. Gr. 3212) aliasque in civitates Graeciae pervenisse. Euisse 
autem raupozaddara? servilis condicionis homines (C. J. G. 2759 b p. 1109 <pape(ia 
ZijyuiYoę apyiepeiuj povopayu>v zal zara8lxu)v zai raupoza6aitr<uv. Ein rex Rhoemetalces 
war Archon in Athen um 37/38 n. Chr.; in der Kaiserzeit war aber bekanntlich 
das Archontat nur eine iiberaus kostspielige Leiturgie. Die betreffenden Spiele 
wurden also von diesem Archon gegeben.
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Dincl. I, p. 385 sq. und Julianos Ep. 35, p. 528 Hertl. heben das 
Nichthellenische der Gladiatorenkampfe und Thierhetzen hervor, 
dereń grausiges Unwesen von Rom aus, trotz des anfanglichen Wider- 
standes der Besseren, mehr und mehr iiber die griechische Weit sich 
verbreitete, so dass aus weiter Ferne die Bestien und die Jager her- 
beigeschafft wurden. Selbst der Ausdruck AEtTOuppat spcoz/.tot war 
in den letzten Zeiten fiir solche Leistungen von dem athenischen 
Gemeinwesen entlehnt worden (Liban. II, p. 211). Endlich treffen 
wir die Angabe (Lib. ep. 1541), dass ein kaiserliches Verbot, die 
grosseren Thiere zu tbdten, ergangen sei.

Die betreffenden Yerrichtungen beim Opfer selbst hat, ohne 
sich auf die obige Streitfrage einzulassen, anschaulich beschrieben 
Carl Bótticher Altar der Demeter zu Eleusis, Philol. XXV, p. 17. 
Ais weitere Belegstellen fiir unsere Deutung vergleiche man noch 
Euripides Elektr. 813, Hel. 1562; Theophr. Char. 27; Pausan. VIII, 
19, 2 są taupov — apdpswt zoptCouat itpóę to ispóv. Heliod.
Aith. X, 28. 30. Ephem. arch. 4097 (1860). Wegen des Geschlechtes 
der Opferthiere vergl. iibrigens „Verhandlungen“ S. 65, und A. 
Mommsen Heort. S. 196.

In Bezug auf die Jagd bei den Alten haben wir weiterhin 
noch hervorzuheben, dass unter den Hellenen die Reitkunst und 
die Jagd, ungeachtet letztere fast kunstmassig entwickelt war, doch 
nicht ausschliesslich und anstatt der iibrigen Leibesiibungen 
betrieben wurden, wie man vielleicht aus der modernen Anschauung 
iiber den Gegenstand folgern kónnte. Vor dem entschiedenen Ver- 
fall der nationalen Gymnastik und der betreffenden Unterrichtsan- 
stalten findet sich eben keine Spur einer solchen Auffassung der 
Sache. Die mannliche Jugend, zumal die athenischen Epheben, iibte 
sich allerdings im Reiten und Jagen ais in Gegenstanden, die nicht 
eigentlich zur Jugendbildung, beziehungsweise zur jonischen, ge- 
horten. Aber dies geschah neben dem sorgfaltigen Besuche der 
Gymnasien und wahrend einer regen Beschaftigung mit den andern 
Kiinsten und Fertigkeiten des Geistes und Korpers und in richtigem 
Wechsel derselben’).

Endlich haben wir an dieser Stelle noch der gelegentlichen 
Reisen junger Manner zu gedenken. Nach den Vorschriften der 
spartanischen Staatspadagogik freilich blieb diese Art der Bewegung 
und Ortsveranderung ein fiir allemal untersagt; in Sparta galt in

So heisst es bei Isokrates Areop. § 45 rapt -(■? tititix7]v xal xh fupdaia xai 
-x xjiłł]feaiix xai <piAoao<piav ijvdfxa5av 8tatpi[3eiv. Entsprechende Belegstellen siehe 
bei Hermann-Stark Griech. Privatalt. § 3, S. 25, Anm. 19.
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dieser Beziehung nur ein misstrauisches Prohibitivsystem (Hermann- 
Stark a. a. O. S. 428, Anm. 2). Aber auch nach Platon’s Forder- 
ung in den Gesetzen XII, p. 950 B soli kein junger Mann unter 
vierzig Jahren reisen; wollen jedoch einzelne Burger die Zustande 
bei andern Menschen mit etwas mehr Musse anschauen, so soli kein 
Gesetz ihnen dies verwehren, jedoch sollen sie iiber ihre mehrjahrigen 
Beobachtungen Bericht erstatten. Die grossseren Reisen attischer 
und anderer Gesetzgeber, Philosophen, Geschichtschreiber, Aerzte 
u. s. w. sind bekannt; bezeichnend ist auch, dass Sokrates in Platon’s 
Kriton c. 14, p. 52 B von einer gewissen Reiselust seiner Zeitge- 
nossen spricht, es scheint dieselbe damals in rascher Zunahme be- 
griffen gewesen zu sein. Spater dagegen in den Zeiten des Verfalls 
wird, wie gegen die Gymnastik und den Betrieb der Kiinste, so 
selbstverstandlich in echt stoischer Wortheuchelei gegen das Reisen 
ebenso wie gegen Biicher etc. declamirt ')• Nur Einzelne empfehlen 
noch immer das Reisen, wie Philon2). In Sparta dagegen waren 
sogar Spaziergange untersagt, weil damit keine Anstrengung ver- 
bunden sei. Die „lakonische“ Gymnastik war eben gleichbedeutend 
mit anstrengender Bewegung (Plutarch. Inst. Lac. § 2). Ais einst 
die Lakedamonier, nachdem sie Dekeleia erobert hatten, auf die Nach- 
mittagsstunden einen Spaziergang vorhatten (itspmatot 5stXtvą>),
ward ihnen dies von den Eplioren verboten ais eine Beschaftigung 
von Menschen, die den Leib eher verweichlichen ais abharten und 
durcharbeiten. Nicht durch gemachlichcs Auf- und Abgehen, sondern 
durch gymnastische Uebungen sollten sich die Lakedamonier Ge
sundheit verschaffen (Ailian. V. H. II, 5). Uebrigens ist auch bei 
den Rómern von diesem Gegenstande selten die Rede, wobei selbst- 
yerstandlich der starkę Besuch des Campus Martius in der friiheren 
Periode den Ausfall erklart. Man scheint aber doch im Ganzen 
Fussreisen, wie in unseren Tagen, gelobt und fiir zutraglich ge- 
halten, aber nicht geliebt zu haben; die Wiirde des Standes, dem 
man angehorte, schien darunter zu leiden. Wahrend in der Stadt 
der Falisker, nach der Erzahlung des Livius V, 27, einer der ge- 
wohnlichen Spaziergiinge der Schulknaben von ihrem treulosen Lehrer 
benutzt wurde, um den Gedanken einer verratherischen Auslieferung 
an die Feinde auszufiihren, werden uns erst in spaterer Zeit fbrm-

*) Z. B. bei Seneca Epist. 2, 2; 2S, 5; 104, 7, 18. De tranąuill. an. 9, 
gegeniiber 17, 8. Bekannt ist der Spruch ou róv rpóuov, alka róv 
bei Horaz coelum, non animum mutant, qui trans marę currunt.

2) Yergl. Fr. Cramer Gesch. der Erziehung II, 552. 
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liche Reisen der Studirenden behufs ihrer literarischen und 
rhetorischen Ausbildung erwahnt. Jetzt hatte man richtig erkannt, 
wie zutraglich es der Jugend ist zu reisen und bei Zeiten Beobacht- 
ungen iiber die Leute anzustellen, die „hinter den Bergen wohnen“ 
und gar Vielen unbemerkt bleiben J). Nicht so selten, ais man etwa 
nach den abfalligen Aeusserungen in der alteren Periode annehmen 
kbnnte, verliessen Jiinglinge das elterliche Haus auf langere Zeit, 
um an einem andern Ort und zu den Fiissen eines beriihmten Lehrers 
in der Fremde Unterricht zu geniessen1 2). In den lioher cultivirten 
Theilen des Kaiserreiches hatten jede Provinz und jede Landschaft 
ihren Studiensitz, der zunachst von den jungen Mannern der naheren 
und ferneren Umgegend, doch auch von weiter Abwohnenden besucht 
wurde. Solche Orte waren Mediolanum, Augustodunum (Autun), 
Karthago, Apollonia, Massilia, Tarsos, Antiochia, Smyrna, Rom, 
Alexandria, Athen. Von dem Wanderleben der meisten Sophisten 
und Prunkredner jener Zeiten war bereits im II. Bd. S. 171 ff. die 
Rede. Wir werden weiter unten sehen, wie es auch nicht ganzlich 
fehlt an Beispielen, dass Lehrlinge und Lehrer zusammen wanderten, 
nicht bios in der Weise eines heutigen sogen. internationalen Instituts, 
sondern in dem Sinne, dass das Wandern ais padagogisches Bild- 
ungsmittel betrachtet, also von mehreren Schiilern unter einem Lehrer 
eine langer dauernde Wanderung ausgefiihrt wurde, von der Art, 
wie sie hcutzutage besonders in der Schweiz ziemlich ausgcbildet ist.

1) Philostr. Apoll. Tyan ed. Kays. Tom. I, 18; daher alsdann ein be- 
schrankter Gesichtskreis und etwas Schulknabenmassiges, was Polybios am Ti- 
maios aussetzen zu miissen glaubte, XII, 26, ed. Firmin-Didot p. 525.

2) Epiktet. dissert. III, 21, 8; 23, 32, dazu vergl. die Nachweisungen 
Grdfenhan’s in der Geschichte der Philologie Bd. II, S. 230 ff.

Die so wichtige Beziehung aber, in welcher auch nach der 
antiken Anschauung alle Bewegung in freier Luft und damit auch 
die Jagd zur Diatetik steht, wird uns schon in verschiedenen 
Mythen deutlich gemacht, in denen das physische Element ais Haupt- 
bestandtheil der Erziehung erscheint. So in der Erzahlung von 
dem Inbegriff aller altheroischen Cultur Cheiron, dem Kentauren 
(Bd. II, 12. 211). Auch Asklepios, Machaon und Podaleirios, des weisen 
Kentauren Zoglinge und ebenfalls arzneikundig, werden riistige Jager 
genannt. In der historischen Zeit iehrten und empfahlen dann Heil- 
gymnastiker, zur Bewahrung der Frische des Leibes und der Seele, 
vor allem Massigkeit ais eine Frucht der gymnastischen Uebungen; 
so zuerst Ikkos aus Tarent, Herodikos aus Selymbria (Bd. I, 266); 
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und in Wahrheit wurden die griechischen Gymnasien allmahlig auch 
zu bedeutungsvollen Pflanzschulen der Aerzte, die alsdann 
in engeren Kreisen selbst wieder Fachschulen fiir ihre Schiller ein- 
richteten. Es lasst sich fiir das yierte Jahrhundert v. Chr. erweisen, 
dass die Asklepiaden dieser Zeit die Heranbildung ihrer Sohne zu 
dem yaterlichen Berufe wie ein Gesetz befolgten, dass mit der fach- 
massigen Anleitung der Knaben bereits im zarten Alter der Anfang 
gemacht wurde. Sie lernten unter Leitung ihrer Vater die Aus- 
iibung ihrer Kunst von Kindesbeinen an so gut ais Lesen und 
Schreiben. Erst ais es iiblich wurde, nicht mehr bios Ange- 
hbrigen des Asklepiadengeschlechts, sondern auch Fremden diese 
Kenntniss mitzutheilen, horte diese Art der Ueberlieferung vom 
Vater auf den Knaben auf, und die Abfassung von Lehrbiichern fiir 
Erwachsene wurde notwendig1). In den Hallen der Gymnasien 
hatten die Philosophen ihre Horsale, und schon die Vortriige nebst 
den gewóhnlichen Kampfiibungen gaben naturgemass nacheinander 
Veranlassung arztliche Kunst und Wissenschaft anzuwenden, und 
zwar nicht etwa bios in Folgę der vorkommenden Verletzungen, 
sondern in Absicht auf die gesammte Diatetik. Auf diese Weise 
fand die Lehre, wie man den Kórper kraftig, gelenkig und gesund 
erhalte und aus schwachlichen Knaben riistige Jiinglinge und Manner 
heranziehe, ihre Ausbildung und praktische Anwendung. Spater 
wurden den Vorstehern dieser Anstalten nicht nur schwache Knaben 
zur physischen Erziehung anvertraut, sondern auch viele andere 
Kranke wandten sich an dieselben; so dass in Folgę dieser Praxis 
nach und nach die Gymnasien zu Pflanzstatten der eigentlichen, d. i. 
nicht mehr priesterlichen Aerzte wurden. Noch am Ausgang der 
alten Cultur schrieb bekanntlich Galenos vom diatetischen Stand- 
punkte iiber Gymnastik, wobei er nach der Art und dem Grade der 
Bewegung die gymnastischen Uebungen in yerschiedene Klassen 
theilte. Vollkommene Gesundheit des Leibes und Geistes2) wurde 
die allgemeine Losung, wie seit Pythagoras, Platon und Aristoteles 
fur die Philosophen, so seit Hippokrates fiir die Aerzte3). So ver- 
breitet sich auch Sokrates bei Xenophon Mem. III, 12, 3. 4. iiber

0 Galen. uśpi cwa-top. śyystp. II, 1, ed. Kuhn II, 280/81. Vergl. Oncken Die 
Staatslehre des Aristoteles I, S. 4. 13.

2) eóejia, teleia uyieia, uyietai re zat eoeCiai r<I>v au>paTu)v fiat. Protag. p. 354 B ; 
Galenos itÓTepov iarp. c. 12.

3) Ariphron bei Athenaios XV, p. 702 B; C. J. Gr. no. 511 pstd asio, p.axap
‘Yy.eta | navra zai kapzet yapiraiY tap | XoJ rtc «ó5atp<uv ś<pu. 
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die mannigfachen Vortheile eines gesunden Kbrpers. Aristoteles 
stellt in der Rhetorik I, 5 ais Eigenschaften eines physisch voll- 
kommenen Menschen hin uyteta, zak/.o;, ia/oj, pśysSoę, 3ovaptj ayw- 
vt3nx7), die uyista speziell nennt er awpa-roę ape-np Vergl. Lukianos 
Anach. c. 26. Und da sich einmal der Hellene das Ziel gesetzt 
hatte, die Giiter des Augenblicks unbefangen zu geniessen, so bleibt 
ihm, wie schon bemerkt ist, wenigstens in der besseren Zeit der 
nationalen Entwickelung alles Asketische vbllig fremd. Er weiss 
soviel wie nichts von transscendenten Aussichten; nicht einmal die 
Klagen iiber die menschliche Hinfalligkeit weisen einen Zug der 
Sehnsucht nach dem jenseitigen Leben auf, sie entspringen nur der 
Trauer, wie sie so wehmiitig im Linoslied, in der Adonisklage u. a. 
zum Ausdruck gelangt ist. Schonheit, Besitz, Genuss: das ist dem 
Hellenen sein Trifolium des Gliickes, zusammengefasst in dem be- 
riihmten alten Skolion, worauf sich Platon und Aristoteles gelegent- 
lich beziehen1).

Aber diese preiswiirdige hellenische Gymnastik, machte sie nicht 
taglich, einen guten Theil des Tages hindurch, Hunger und Durst, 
Entbehrung und Enthaltsamkeit zu einer notwendigen Bedingung? 
Gewiss, und zwar mit bestem Erfolge fiir die Jugend! Gerade durch 
die tagliche Verarbeitung der dem Korper zugefuhrten Safte und 
durch Ermiidung desselben wurden die so leicht im jugendlichen 
Gemiit auflodernden Triebe gezahmt, verderbliche Phantasiegebilde 
zuriickgedrangt und diese wie jene ins rechte Geleis gebracht. „Man 
darf mit gutem Grunde behaupten, dass der hellenische Jiingling, 
wahrend er seinen gymnastischen Cursus durchmachte, weit weniger 
den Anlockungen unzeitiger Geschlechtslust und die Bliite des jugend
lichen Lebens versengender Liebesglut ausgesetzt gewesen sei, ais 
bei den neueren Vblkern, bei welchen ein grosser und zwar der 
edlere Theil des heranwachsenden mannlichen Stammes den grbss- 
tenTheil desTages in verschlo ssenen Raumen sitzend 
zubringt, und auch die meisten derer, welche eine freie bewegte 
Lebensweise fiihren, doch nicht zu einer so allseitigen Kraftiibung

2) Athenaios XV, p. 694 ófiaiveiv p.ev apiarcw cb5pl (kartu, 
3e'jtepov Js xaXóv <puav fevśadai, 
ró rpitou 8ś irXoureiv a8óXu»{, 
zai ró rśraprou iq(3dv p.era r<uv <p!X<ov.

Vergl. Bd. II, S. 46 f.; die Parallelstellen bei Welcker zum Theognis S. 51, 
Paroemiogr. Gr. edd. Leutsch et Schneidew. II, p. 698. Bei Philemon; Gesund
heit ist mein erster Wunsch; der zweite | Gliick im Geschaft; der dritte Freude ; 
dann | noch einer: Keinem je yerpflichtet sein! 



110

und kórperlichen Ausbildung, wie die hellenische Gymnastik darbot, 
gelangen“ (Krause Gymnast. S. 72).

Freilich meint auch Seneca Ep. 15, 1 valere est philosophari, 
aber wie sehr sticht diese romische Fassung doch ab von der helle- 
nisclien! (Band II, S. 50. 59). Der Unterschied beiderseits und die 
realistische Auffassung tritt iibrigens sogar in den Begriissungsformeln 
hervor, die bei den Griechen abermals von der Gesundheit und von 
kóstlichem Wohlbefinden entlehnt sind, nicht von dem Stande der 
óffentlichen Angelegenheiten iiberhaupt. Der gottliche Weise, sagt 
Lukianos pro lapsu in salut. 5, namlich Pythagoras, bediente sich 
am Anfang seiner Briefe weder des xatpstv noch des su itpaTTStu, 
sondern wollte, dass man mit dem Worte Uytatvsiv beginnen solle. 
Wenn daher seine Jiinger einander Briefe von Wichtigkeit zu 
schreiben hatten, so setzten sie stets das up.sAsiu oben an, um da
durch anzudeuten, dass der eine dem andern das angemessenste Gut 
fiir Leib und Seele anwiinsche, ein Gut, das alleiibrigen mensch- 
lichen Giiter in sich fasse. Ebenda c. 6 heisst es: Jener Skolion- 
dichter, dessen auch Platon gedenkt, was sagt er? Gesundheit ist 
das erste, das zweite schon, das dritte reich sein; ferner c. 13: Steht 
nicht in den Befehlen, welche ihr vom Kaiser selber erhaltet, jeder- 
zeit die Ermahnung oben an: „Trage Sorge fiir dein Wohlbefinden “, 
namlich mit der Beziehung auf die gewóhnliche Schlussformel der 
Briefe uytatus, ippwao, cura ut valeas, valetudinem tuam cura diligenter, 
und ahnliche.

In Betreff der uytsta und suxtvł;aia behauptete bei den Alten 
aber auch die Musik uud Orchestik eine wichtige Rolle, zumal in 
der gesammten Disciplin der Pythagoreer (Bd. II, 245. 366; mehr 
dariiber unten im 13. Abschnitt). An den Panathenaen und bei 
andern Festen dienten die schonsten der Epheben bei den gottes- 
dienstlichen Verrichtungen. Zwar heisst es schon bei Cicero de nat. 
deor. I, 28, 79: Der wievielste ist denn schon? Ais ich in Athen 
war, fand ich kaum Einzelne in den Jugendgenossenschaften (e gre- 
gibus epheborum) schon *).  Aber welche Veranderung war auch 
iiber Athen gekommen seit dem Erloschen der alten Biirgergeschlechter 
und all der Mischung, Wandlung und Zersplitterung, welche die 
hellenistischen Zeiten charakterisirt! Ganz anderes dagegen wird fiir 
die altere Periode des unverfalschten Hellenikon bezeugt. Welche

I) Dion Clirysost. or. XXI, ed. Dind. I, p. 297 <xvrjp xaXóc aitdviov pśv ei 
pytrai vuv xtX.
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Begeisterung fiir kórperliche Wohlgestalt und rhythmische Bewegung 
spricht sich z. B. aus in dem charakteristischen, unzahligemal auf 
Vasenbildern beigeschriebenen Zuruf zażó; (etwa das italienische o 
quanto e bello!), der ja yorzugsweise in den Gymnasien heimisch 
war und iiberall da yernommen wurde, wo persbnliche Gewandtheit 
und Tiichtigkeit das Publikum zum Enthusiasmus hinriss *).  Daraus 
mag man allerdings wohl die hohe sinnliche Begabung, aber auch 
die eigene asthetische Produktionskraft der Hellenen erkennen, all 
ihre Empfanglichkeit fiir Lust und Schmerz, die in einer auffallend 
raschen Entwickelung gleichwohl nicht zu einem stumpfen und grob- 
lichen Sensualismus ausschlagt, sondern iiberall die Bewegung und 
damit das Geistige erfasst und immer wieder behauptet.

Was nun die Marsche und Ausziige der jungen Manner im 
Besonderen anlangt, so wurde schon friiher im ersten Bandę S. 246. 
311 bemerkt, dass in Sparta selbst der Uebungsplatz der Epheben 
ais Laufbahn (Apo'poę) benannt war und dass damit allein schon ein 
Uebergewicht des Laufens iiber die gewbhnlichen Turniibungen der 
Palastra angedeutet werde. Wenn wir ferner oben nachgewiesen 
haben, dass in Sparta wie auf Kreta die Jagd ganz ausserordentlich 
beliebt war, so ist noch hinzuzufiigen, dass daselbst nach der natiir- 
lichen Beschaffenheit der beiderseitigen Landstriche nur zu Fuss ge- 
jagt werden konnte. Jagd zu Fuss ist aber Sache der Schnellfiis- 
sigen und bildet selber geiibte Laufer. Platon lasst einen der Ein- 
gebornen bemerken, dass Kreta nicht, wie Thessalien, eine Ebene 
sei und dass deshalb man sich dort nicht der Rossę bediene, sondern 
den Lauf zu Fuss iibe (De legg. I, p. 625 E; p. 626 A; p. 633 B; 
VIII, p. 834 B). Auch bei Athenaios werden die Kreter jagdliebende 
und ebendarum sclinellfiissige Leute genannt (Athen. XIV, p. 630 C). 
Daher libferte aber auch Kreta treffliche Dolichodromen zu den heiligen 
Spielen nach Olympia, wie die hochberiihmten Sotades und Ergoteles 
(Pind. Ol. XII, 17; Pausan. VI, 18, 4. 4, 7). Ebenso bezeichnend 
wie ópojioę fiir rcakatsTpa war die Benennung arcóSpopot fiir diejenigen 
jungen Kreter, die nach ihrem Alter noch nicht an den Leibesiibungen 
der Manner Theil nehmen konnten; wer dagegen die Uebungen unter 
den Mannern zehn Jahre lang getrieben hatte, hiess SszaSpopoś2). 
Fiir die Spartaner war von Lykurgos verordnet, nach Xenophon de

1) O. Jahn Beschreibung der Vasensanunlung A. Ludw. p. CXXIII.

Eustath. ad II. VIII, p. 727, 18—25 aXXa aitoSpopot ev Kp^rg ot
r<ov xowtuv 8póp<ov psrśjpmec e<pi](3ot, ad Odyss. VIII, 1592, 55; 1788, 56; 

vergl. Hesych. s. v. Sil. Ital. Pun. XVI, 457 certamina plantae. 
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rep. Lac. II, 3, dass die Knaben baarfuss gehen sollten, nicht 
nur um schneller bergauf und sicherer bergab zu laufen, sondern 
auch damit sie im Sprunge leichter und behender wurden *).  Nach 
der Angabe Xenophon’s ebenda I, 4 und bei Plutarch im Lyk. c. 14 
war daselbst auch fiir die Jungfrauen der Lauf eine der yorziiglich- 
sten Uebungen; so ruhmen sich bei Theokritos Eidyll. XVIII, 22 
die jungfraulichen Genossenschaften des Wettlaufes nach Manner- 
brauch am Ufer des Eurotas. Die epfiaT^pta, welche alljahrlich im 
Theater aufgefiihrt wurden, iibten sie rhythmisch und in taktischer 
Ordnung. Selbst auf Heerzugen mussten die Spartiaten nach dem 
Gesetz ihre gymnastischen Uebungen zweimal des Tages vornehmen, 
um in ihrer Haltung wiirdig und frei zu erscheinen. Nach alledem 
ist leicht zu erkennen, wie der Lauf durch seine nahen Beziehungen 
zum Kriege, in welchsm schneller, stiirmischer Angriff und rastlose 
Verfolgung mit sicherem, fliichtigen Riickzug stets wesentliche Ele- 
mente der hellenischen Kampfesweise waren, fiir die mannliche 
Jugend ein Gegenstand unablassiger Bemiihung sein musste, aber 
auch jederzeit eine Ehrensache. Nur in Ermangelung freigeborner 
Knaben und Jiinglinge liess man unter Umstanden Barbaren und 
Sklaven ins Stadium zu1 2). Wir haben indessen bereits im ersten 
Band S. 309 ff. vom Laufen ais Turniibung der Knaben gehandelt; 
es sind donnach im Folgenden die militarische Seite dieser Uebung 
und insbesondere die Marsche und Ausziige der Epheben zu erortern.

1) xa't itrjSrjaai xai <źva&opeiv xal 8pap.eiv 8arcov avuitó37]TOv xrk. Vergl. 
iiber Hupfen und Springen Bd. I, 302 f. und unten im § 9.

*) Vergl. Xenoph. Anab. IV, 8, 27; ebenda den teehnischen Ausdruck za-af^at.

Was man in den Turniibungen unserer Zeit nicht immer an- 
trifft, den regelmassigen militarischen Marsch, hatten die athe
nischen Epheben beim Erlernen der elementaren Taktik ohne Zweifel 
friihzeitig einzuiiben. Der Platz hiefiir war das Lykeion (Hesych. 
s. v. sitoiouvTO 5s autoOt ydę arpaTorazaę ł$etdoetc zat au/Aofou;), 
welches unter den drei alteren Gymnasien yorzugsweise militarischen 
Zwecken diente (yergl. oben S. 96). Andernfalls ware die in den 
Urkunden so haufig erwahnte und belobte festliche Pompę der 
Epheben im Waffenschmuck (suorckća) nicht richtig zu wiirdigen gegen- 
iiber dem stattlichen Festzuge der schbnsten Manner (euavdpta). 
Schon der einfache Aufmarsch dieser seit langem palastrisch geiibten 
Jiinglinge mit seinen yerschiedenen Evolutionen galt sicher ais treff- 
liche Schule der Aufmerksamkeit und Gewandtheit, wobei das Augen- 
merk auch noch auf den Nebenyortheil einer schonen Kbrperhaltung 
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(sus$ta) sich richtete. Der gewbhnliche Ausdruck fiir das sittliche 
Wohlverhalten der Jiinglinge ist namlich eura^ta, wahrend sus^ta 
mehr die korperliche Gesundheit und Tiichtigkeit bezeichnet')• Wie 
wichtig aber solche Uebungen und Schaustellungen einer ehrgeizigen 
Jugend erscheinen, ist bekannt genug.

Indessen haben wir es hier nicht zu thun mit der asthetischen 
und diatetisehen Deutung des Gehens, Springens und Laufens, wie 
wenn die obengenannten Heilgymnastiker und Aerzte z. B. einen 
Spaziergang von Athen bis Megara empfehlen, sondern mit dem 
militarischen mptitazoę, den Geh- und Marschiriibungen. Der ge- 
wóhnliche Ausdruck ist hiefiir Pa8t'Cetv, im Gegensatze zu Spójito und 
zu muo'ótv, daher haufig eine Beschleunigung der Schritte mit Oartov 
rt bezeichnet wird1 2). Wie zweckmassig Vegetius de re mili-

1) Vergl. Carl Curtius im Hermes VII, S. 133, der ubrigens die in der In
schrift von Sestos v. 77 gleichfalls heryorgehobene eóc^poauyr] (Bd. II, S. 72) 
nicht berucksichtigt.

2) Die beste Erklarung hievon bei Plntarch. itokre. irapaypkp. 12, ed. Didot. 
opp. mor. p. 997.

3) Vergl. die Commentatoren zu Homer. II. I, 597 ev?e£ia itdaw oivoyóei.
Odyss. XXI, 141 ś&wję emSeJia. Piat. Symp. p. 177 E eiiteiy euawoo "Epurn;
eit) Se^td zrX. p. 214 C, p. 222 E, p. 223 C. Dazu śz t«Jv dpisrep«Jv eiri ra 3e£td,

aptarepdę, to eu<uwpov zepac, gegeniiber von Sejtóę, daksha, und der Bezeichnung 
des Ostens und Siidens bei den Indern, Arabem und andern Orientalen. Ausfiihr- 
lich handelt iiber rechts und links Jakob Grimm Geschichte der deutschen Sprache, 
S. 981 ff. Ueber links unter dem gymnastischen Gesichtspunkte haben wir friiher 
Bd. I, S. 330 das Nótige heigebracht. Vergl. auch unten Abschnitt 11.

Graeberger, Erziehung etc. IH. (die Ephebenbildung). g

tari I, 9 vom Schreiten ausgehend weiterhin Sprung und Lauf be- 
handelt, ist vorhin schon angedeutet worden. Beim Marschiren jedoch 
trat man nicht, wie bei uns, mit dem linken Fuss an, sondern mit 
dem rechten, was ohne Zweifel aus einer althergebrachten Ge- 
wohnheit oder Scheu zu erklaren ist, wonach bekanntlich alles von 
der linken Seite Kommende fiir ungliicklich gehalten wurde. Auf den 
verschiedenstenGebietenmachte sich diese aberglaubische Scheu geltend, 
bei Griechen wie bei Bomem. Man trug sogar Bedenken das Wort 
Links auch nur auszusprechen, und bediente sich dafiir yielfaeh eines 
synonymen oder umschreibenden Ausdrucks und iiberhaupt einer ab- 
wehrenden euphemistischen Wendung3). Wie es scheint, pflegte 
man wirklich aus dem gleichen Grunde die Mahne der Pferde auf 
die rechte Seite zu legen, gleichwie im Circus und Hippodrom die 
rechte Seite die Paradeseite war, auf der die Zuschauer sassen, so 
dass, wie bei uns, die Fahrt oder das Wettrennen stets links herum 
erfolgte (Hom. II. XXIII, 336).
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Die Elementartaktik ’) umfasst das Exercitium von dem des 
einzelnen Mannes herauf bis zu jenem der Bataillonseinheit, also des 
lakedamonischen Lochos oder der athenischen Phyle 1 2). Grundelement 
einer jeden Truppenabtheilung (raypa) ist der einzelne Mann, 
der geiibt werden muss in der Fuhrung der Waffen, in den Wend- 
ungen auf der Stelle, im Marsche geradeaus und in den Wendungen 
im Marsche (ebenda S. 105). Legt man nun, gegeniiber der ver- 
schiedenen Starkę und Gliederung der griechischen Bataillone bei 
den einzelnen Stammen ais bestimmtes Bataillon den lakedamonischen 
Lochos nach Thukydides zu 512 Mann zu Grunde und dessen 
Gliederung in vier Pentekostyen und sechzehn Enomotien, so erkennt 
man sofort, dass wenigstens in der Zeit, aus welcher wir bislang die 
ausfuhrlichsten Nachrichten iiber die attischen Epheben erlangt haben, 
die Gesammtzahl der letzteren fiir ein volles Bataillon lange nicht 
ausreichte. Unmoglich ist freilich nicht, dass in der alteren Periode, 
ais die Taktik der spartanischen Fusstruppen die herrschende war, 
die Zahl der athenischen Epheben eines zweijahrigen Cursus, wenn 
sie noch in der Zeit des Verfalls und bei einem einjahrigen Cursus 
auf 150 — 200 steigen konnte (vergl. S. 91) nicht viel unter 500 
zuriickblieb, also nahezu die Starkę eines Lochos erlangen mochte; 
sichere Angaben jedoch fehlen leider gerade in dieser Hinsicht fiir die 
altere Zeit. Die taktischen Wendungen aber, Marsche und Contre- 
marsche, nebst den beziiglichen Commandos sehe man bei Riistow- 
Kochly a. a. O. S. 105 ff.; auf die Uebungen in den Waffen dagegen 
werden wir unten naher eingehen.

1) Vergl. ró r<xxrizóv, anschaulich und biindig erklart bei Xenophon Kyr. 
VIII, 5, 15 f.

2) Eustow-KoMy S. 104, dazu in Verhandl. der XXIV. Versamml. der 
deutschen Philol. in Heidelberg 1865 die Zusammenstellung der taktischen 
Uebungen nach den yerschiedenen Commandos.

Was also fiirsErste die Ausziige und Reisemarsche der attischen 
Epheben betrifft, so theilen sich dieselben in solche, die wegen der 
Grenzhut unternommen werden mussten, im Sicherheitsdienste der 
Epheben ais Peripoloi, und in solche, die wahrscheinlich auch aus 
polizeilichen Rucksichten eine Begleitung der Epheben in Form eines 
militarischen Conduktes bis zu gewissen, zum Theil sehr entlegenen 
Cultusstatten bedeuten. Dass die jungen Manner im ersteren Fali 
auch ais Besatzung, gleich den gewohnlichen militarischen Peripoloi 
oder Wachtposten, zu dienen hatten, wurde bereits hervorgehoben.

Zur besseren Unterscheidung sei hier noch auf andere, ahnlich 
benannte „Wandertruppen“ hingewiesen, die gewohnlich mit dem 
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Ausdruck itepiłtolia?tz7j auvo3o; bezeichnet werden. War nam- 
lich eine Gesellschaft von Schauspielern nicht fur eine bestimmte 
Stadt oder Gegend concessionirt, sondern brachte sie das Jahr auf 
Wanderungen zu, so hiess sie eine aovo8o; zsptTtoltaTtzij, das Auf- 
treten selbst mtoxpt'vsa&a'. eid 1).

1) Yergl. O. Liiders Die dionysischen Kunstler S. G1; S. 34 lepi 
■nepicok. auv. Bei Franz El. Epigr. Gr. p. 260 rrjt tepac ’A3ptaviję Avtwveiv7]i
dupsAiz-rj; itepiitoltarizfjs auvóSou r<uv ano otzoupwę (sc. uniyersi imperii) itspi 
tov Atóvuaov..........Te^vtTu>v. Auch in dem Fragment der Inschrift C. J. Att. III, 1,
no. 28 ist wohl eine itept-uol. auvo8o{ gemeint.

Seit dem peloponnesischen Kriege besonders wird uns von Erd- 
wallen, Graben, Brustwehren zur Yerstarkung der Vertheidigungs- 
werke, sowie von der Befestigung kleinerer Orte Attikas berichtet. 
So war Eleusis fest, ais eine alte, ehemals unabhangige Stadt, dann 
Anaphlystos, wie Xenophon und Skylax angeben; Sunion, das wahrend 
des grossen Krieges festgemacht wurde, sowie Thorikos, ferner Pa- 
nakton und Oinoe, starkę Grenzplatze gegen Bbotien; das starkbe- 
festigte Phyle, endlich Aphidna und Rhamnus, welche zur Zeit des 
Philippos gleich Phyle, Sunion und Eleusis ais Zufluchtsorter be
stimmt wurden (Bockh Staatsh. der Ath. I, S. 283). Insofern wir 
demnach aus den neuaufgefundenen Inschriften der makedonischen 
und der rómischen Periode Ruckschlusse zu machen berechtigt sind, 
stelit die erwahnte Dienstleistung der Epheben auch fiir die fruheren 
Zeiten fest. Der Sicherheitsdienst, den jeder Ephebe ais Peripolos 
an den Grenzen leisten musste, auch wenn drinnen und draussen 
Alles still und ruhig war, kann sogar damals um so weniger irgend 
eine Ausnahme gelitten haben, ais z. B. die Jahre von 409—403, in 
welchen Platon Ephebe war, eine Zeit voll der ausserordentlichstcn 
Ereignisse waren, dieser Dienst also ungleich wichtiger erscheinen 
musste ais etwa um das Jahr 52 v. Chr., worauf man bezieht C. J. 
Att. II, 1, p. 297 no. 480, vs. 14 enoŁijacmo 3s zat rdę e$d3ouę 
Taę eid /<upav.

Um eine genauere Vorstellung von diesen Marschen der Epheben 
geben zu kónnen, legen wir unserer Darstellung die ausfiihrlichsten 
Inschriften selbst zu Grunde, indem wir wegen der yerschiedenen, 
nicht hierher gehórigen Einzelheiten auf die umstandliclie Erórterung 
verweisen, die wir in den Verhandlungen der Wiirzburger Philol. 
Gesellschaft vom Jahre 1862 niedergelegt haben, und der Kurze 
halber auch damach citiren.

Da wird nun auf Inschrift A, S. 4, Zeile 15 berichtet: Ferner 
sind sie (die Epheben des treffenden Jahrescursus) oftmals ausge- 

8*
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zogen auch aufs Land, bewaffnet und in guter Ordnung, um den 
Grenzen Attikas entlang zu streifen, wobei sie keinen der dortigen 
Einwohner beleidigten (e€źp.f>QV 7tXeovazię zat śitt tt)v /o>pav sv 
oirKotj suraz-d); ?vsxe> tou rcapazoAOułistv toi? óptot; Tijc 'A~tzr)ę ouhśva 
Zoitotmsę tu7v ł/oSrow td /tupta). 'Auf B, S. 36, Z. 25 lautet der 
entsprechende Passus: Auch zogen sie aus an die Grenzen Attikas 
in ihrer Rustung und verschafften sich die Kenntniss des Landes 
und der Strassen (s$7jXhov os zat eui td rij; ’Atoz7); opta ev oit/.otę 
zat riję te y&paz zat t<ov o6<uv Ipitstpot e7Śvovto, womit zu vergleichen 
Z. 54 zat Kpoaś~a$sv Sta t<uv vóp.tov tijz te /tupa; zat tujv <ppoupttuv 
zat tójv ópttuv tifc ’Arttxł)c ^uitstpoo; yeyśa&at. Dazu die Unterscheidung 
tov Ihtpata zat ta tppoopta z. B. bei Kohler im C. J. Att. no. 314r 
vs. 35). Ebenso umstandlich auf Inschrift T, S. 54, Z. 22: Auch 
riickten sie aus zu den Wachtplatzen und an die Grenzen von Attika 
zu ofteren Malen in Waffen, so wie die Beschliisse des Rathes und 
des Volkes ihnen vorschrieben (s$yXdov zat sitt ta ępoupta zat td 
opia djc Arttzł]? itZeouazi; ev crckotę, zabok eitŚTartoy autot; td Ą/jtptc- 
pata -rijc te Pookiję zat tou óijpoo.). Es ist bekannt genug, wie es bei 
den meisten arischen Volkern Sitte war, die Feldflur der Gemeinde, 
die Mark, zu gewissen Zeiten festlich zu umziehen, zu Fuss, zu Ross 
(vergl. oben S. 78, A. 3 cavallicare marcam) und zu Wagen, gewohnlich 
unter Mitfiihrung der Gotterbilder und heiliger Zeichen. Der Umzug 
(in Oberbayern noch jetzt „Umgang“ geheissen) diente einmal dem 
Zwecke die Grenzen feierlich zu bestatigen und ihren Lauf dem Ge- 
dachtniss der Jiingeren einzupragen, dann aber auch dazu, den Segen 
der Gotter fiir das Gedeihen der Feldfriichte herabzuflehen. Wahr- 
scheinlich hatte auch fiir die attischen Epheben der eine oder andere 
dieser Ausmarsche zu einem bestimmten Heiligtum im Binnenlande 
(siehe weiter unten) die religióse, beziehungsweise juristische Bedeutung 
eines solchen „Umganges“.

Dass die Epheben bei diesen Gelegenheiten nach militarischem 
Brauch unter Zeiten lebten oder auch im Freien campirten, ist uns 
mehrfach bezeugt, z. B. durch Demosthenes in der Rede gegen 
Konon J), wo zwar nicht ausdriicklich Epheben selbst, aber doch eine 
gewohnlich von Epheben besetzte militarische Station genannt wird, 
namlich Panakton. Wie es scheint, wahlten in solchen Fallen die 
Epheben einen ihrer Kameraden zum Commandanten je eines Zeltes 
oder einer Hiitte mit Laubdach, der ais ax7)vap/wv gleich dem be- 
kannten aupicoatap/oę (Xenoph. Anab. V, 9, 30) die Ordnung aufrecht

i) § 3 eaz7jvu)3av ouv o i uteię ot Kóvtuvoc toutouI sypie ijp<»v xrk.
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zu halten, vielleicht auch kleinere Geschafte und Auslagen fur die Zelt- 
genossen zu besorgen hatte1)-

1) Philistor T, p. 351 YU[ivaaiapyn]aaę zai az7]vap)t-(a aę. A p. 267, vs. 46
zai eaz7]vap);v](aev) ijpepaę rpsię. Lys. or. XIII, 79 oure yap ausat-ijcat tourtu 
ouSslę tpcw^aerat, ouze auazjpoę outs ó ra$iap^oę etę rrp cpuW]v za-araąaę,
a/7, uisTOp altTłjpitu ouSeię dvDp<i)itajv atittn otcleysto. Auch die Phil. T p. 444 ex tcuv 
ae|3aira>ęopiz(uv eSó&T] ev IHatatatę tuj Sta/, ó-ftp (Bursian Geogr. Griechenl. I, 245 
to tę AatSalotę nach Pausanias IX, 3, 3) Sta^opi; rotę e <p źj (3 o i c zai rotę rapt r(v 
erapśletav auru>v Teraf|jiśvoi{, angegebene Spende an die Epheben und ihre Lehrer 
unterstiitzt die obige Deutung von axv)vap)frjaat. Zwar nicht auazł;vot, wohl aber 
auvrpizletvot heissen bisweilen auf Inschriften aus der Kaiserzeit solche 
Epheben, die miteinander zu speisen pflegten. Man vergl. ubrigens oben S. 13 
tptlot zai ajvśę7]|3ot, acararat u. s. w.

2) Vergl. Anhang zur 5. Aufl. der Griech. Staatsalt. von K. Fr. Hermann. 
Uebrigens wird Archon Medeios der 3. Inschrift, die doch wohl die jiingste da- 
runter ist, auch von H. Sauppe Comment. de creat. archontum Atticorum, Got- 
tingae 1864, p. 13, in das Jahr 90 v. Chr. gesetzt, gegen Bossler und Schómann, 
die ihn um das Jahr 55 v. Chr. ansetzen.

3) audłjuepsi, vergl. ebenda S. 47; im C. J. Att. III, 1, no. 73 auSetpept, 
no. 74 audijpspóv.

Die sachliche Uebereinstimmung dieser Urkunden ist gewiss 
eine iiberraschende, wenn auch eine ganz sichere Datirung derselben 
bislang niemandem gelungen ist2). Damach fassen wir vor allem 
den Ausdruck ós itlmazt? ins Auge, der auf A undT sich
findet und auf B, wo nach eine unverhaltnissmassige Kurze
der Zeile gegen die nachstfolgende vorliegt, wahrscheinlich zu er- 
ganzen ist [daselbst erhebt aber die Verstummelung ós
itXsovdx'.?) diese Erganzung nach unserer Meinung zur Gewissheitj. 
Derselbe gestattet uns allerdings, entweder mit Dittenberger (oben 
S. 78) zu folgern, dass diese Ausziige nur von ganz kurzer Dauer 
gewesen sein konnen (itinera satis brevi tempore absoluta) und iiber- 
haupt nicht so haufig, weil die Epheben ja sonst kaum Zeit genug 
gefunden hatten fiir die weiteren Aufzuge, Vorlesungen u. s. w., an 
denen sie doch Theil genommen haben sollen; oder aber, dass ein 
Unterschied zu machen sei zwischen kiirzeren „Ausfiugen“ und 
solchen, bei denen sie wirklich ihre Terrainkenntniss erweitern konnten. 
Letzteres ist aber um so mehr unsre Ansicht, weil einmal auf In
schrift B, S. 36, Zeile 28 und 71 ausdrucklich ein Geschwindmarsch 
der Epheben zu einem jenseits der Landesgrenze gelegenen Heiligtum, 
an einem Tage3) hin und zuriick, ais ungewóhnliche Leistung gelobt 
wird; und weil andrerseits ohne die Voraussetzung eines langeren 
Dienstes im Grenzgebiete die Forderung der Lokalkenntniss rein 
illusorisch bliebe. Wir glauben demnach, dass die Epheben aller- 
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dings ungeachtet der vielen Abhaltungen, die sie durch festliphe Auf- 
ziige u. dgl. erfahren mussten, gleichwohl nach einem geregelten 
Wechsel in den Lectionen und weil doch nicht in jedem Monate 
gleich viele Feste einfielen, sowie zu Ruderiibungen auch zu haufiger 
Begehung des Landes Zeit fanden und im Interesse ihrer militarischen 
Durchbildung finden mussten. Was waren das auch sonst fiir airo- 

iv toR ott/.oi; zal itspl ra taztiza gewesen, wenn nicht die 
Jiinglinge, wie schon in Aristophanes’ Zeitalter, immer noch Anlass 
gehabt hatten zu klagen, dass sie umgetrieben werden hin und her, 
vom Lykeion zum Lykeion, mit dem Wurfspeer und dem Schild!

Auf die Frage, wie geriistet die Epheben auszuziehen pflegten, 
haben wir schon einrnal erwiedert. Allerdings geschah es auch nach 
der Fassung dieser Inschriften gewohnlich in Hoplitenbewaffnung 

□'itl.ot;), wurde doch selbst ein Wettlauf in schwerer Riistung 
(órcZćnj; dpopo;) bisweilen ausgefiihrt (Bd. I, S. 311). Indessen an 
eine Belastung des Fusssoldaten fiir den Marsch, etwa nach rbmischem 
Massstabe, glauben wir einfach nicht; denn schon die Thatsache allein, 
dass der Hoplit der alteren Periode in der Regel einen Diener 
(óitv;pŚT7)c, azsocpópoę) zum Tragen des Schildes, Grepackes und Pro- 
viants bei sich fiihren durfte, sowie der Reiter einen Pferdeknecht 
(wwtozópo;), entscheidet gegen eine solche Annahme. Eilmarsche wie 
der vorhin erwahnte mbgen in gewohnlichen Zeiten selten gewesen 
sein, da es ja nur fiir den eigentlichen Sicherheitsdienst der Peripoloi 
auf Schnelligkeit der Bewegungen ankam. Wettlaufe der Epheben 
werden dagegen ausdriicklich ais solche genannt, und zwar auf A, 
Z. 17 ein Wettlauf mit auserlesenen Laufern sarniny, yergl. S. 15 
iiber ez rcavT<uv), auf T, Z. 12 die gewohnlichen Laufiibungen in den 
Gymnasien, aufB, Z. 12 dagegen Fackelwettlaufe (ZapTtaSe;). Nach 
den am haufigsten erwahnten <ppoo'pta zogen die Epheben ohne 
Zweifel in yoller, d. i. schwerer Riistung; der bei Demosthenes in 
der Rede gegen Konon1) geschilderte Vorfall kann allerdings aus 
der Zeit herriihren, da die Betheiligten noch Epheben waren und in 
Panakton ais Peripoloi lagerten2).

1) § 3 e$i)X3ofiev, eros TOurt rpitOM, etc IIavazrov ępoupa? Ttpofpaęsiaijt. 
eaz^iuaay ouv ot uletę ot Kovu>voę toutoui syps iqp.(uv xrX.

2) Siehe iiber Panakton Bursian Geogr. Griechenl. I, 250. 332; iiber Phyle 
I, 333 ; gewohnlich lautet die Verbindung oi Terafpśooi ev ’EXeuotvc, tv navaxr<p, śitt 
4>uXr;, Rangabe Ant. Heli. II, no. 1079; W. Yischer Rhein. Museum 1854, S. 387.

Ausfiihrlicher berichten die Inschriften iiber die anderen Aus*  
marscho der Epheben, welche der Begleitung eines religiósen Fest- 
zuges galten oder sich auch bis zu einem entlegenen Heiligtum im
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Innern des Landes ausdehnten. Fiir die altere Periode (Sturz der 
Peisistratiden) liefert uns Thukydides einen klaren Beleg fur einen 
solchen bewaffneten Condukt ’)• Wie es scheint, wurden in Athen 
schon seit Solon die bedeutendern Feste mit Prozessionen (itopitat) 
gefeiert, in denen nach agyptischer Weise Gotterbilder und Tempel- 
geriithe zur Schau getragen wurden. Beim Gottesdienste im Hause 
sowohl ais in den Tempeln und bei den bffentlichen Festlichkeiten 
und Kampfspielen aller Art fanden, wie in Aegypten, Kranze von 
Laub und Blumen die umfassendste Anwendung, die dem Homer 
und Hesiod so unbekannt sind ais Pompen und Mysterien. Bei 
diesen Gelegenheiten nun marschirten die Epheben, ihren Kosmeten 
an der Spitze des Zuges, in Reih’ und Glied einher (|3a6'XovTe; sv 
rd$st), bewaffnet (ev orckot;) und bekriinzt (gaTgcpaxop.ś';ot), mit Schwarzem 
Mantel angethan2), der erst in den spateren Zeiten auf Antrag und 
durch Munificenz des bekannten Herodes Attikos mit einem gleichen 
Mantel von weisser Farbę vertauscht wurde. Dass die Epheben 
durch solche Veranstaltungen besonders bei den bffentlichen Festen 
stark hervortreten, ist selbstverstandlich3). Nach einer Ansicht 
Platon’s in den Gesetzen VII, p. 796 C sollten iiberhaupt die 
Knaben und Jiinglinge, so langc sie nicht in den Krieg ziehen, 
im Waffenschmucke zu Pferd und zu Fuss die Aufziige zu Ehren 
der Gótter geleiten (ytaai Oeoi; ctpoaóóoo; te zat ctopTtac itotoop.śvouę 
(ish’ mow ts zat z~X). Auch an hierbei gebrauchlichen Opfern
betheiligten sich die Epheben, indem sie einen mit ihrem Gelde an- 
gekauften Stier opferten oder auch Weihegeschenke den Gottern 
darbrachten, meistens, wie es den Anschein hat, eine silberne Schale 
(cpiaAzj) von hundert Drachmen Wert. Hier sollen denn auch diese 
Dienstleistungen der Epheben bei religiosen Anlassen aufgezahlt 
werden.

Das Unterrichts - und resp. Dienstjahr der Epheben 
begann im Monate Boedromion, also zwei Monate nach dem Anfang 
des burgerlichen Jahres4) mit dem Monat Hekatombaion. Es besteht

!) VI, 58 eut toóc i: o pite ac owa i tac (Iitittac) euftuę epupijae . . . peta fap 
aaitiSoc xal Jopatoc eiiudesav rac it p o it o p it a c itoieiv. Lys. XIII, 80.

2) Vergl. oben S. 43 peta tou eiOiaubiou szparce xrk. in einer Inschrift ans 
der Zeit Hadrian’s, C. J. Att. III, 1, p. 5, no. 5 vs. 7 sqq.

3) Cf. Ephern. arch. 1862 no. 199, p. 194: Baailcję IIo. Atl. ‘PeiJtpoc Hak. 
eiteteleaen tóv apu>va t<uv Aipaiuńi xa't etstiace roec S'Jveę^ouę xal touc itep: ró ńiopevetov 
itavtac. Hier ist Pheidimos, der ais Archon Konig fungirt, selbst Ephebe.

4) Vergl. Hirschfelcl im Hermes VII, 58; anders Dittenberger ebenda XII, 
11, A. 1. Neuerdings hat G. Fr. Unger das richtige gezeigt im Philol. 1879, S. 502, 
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namlich, wie die neueste Forschung erweist, jetzt kein Grund melir, 
fiir eine gewisse Periode eine Verlegung des Neujahrs auf 
den ersten Boedromion anzunehmen. Die Kalenderdata der Kaiser
zeit passen auf den alten Jahresanfang mit dem ersten Hekatombaion, 
und der Anfang des Ephebenschuljahres mit dem Boedromion findet 
sich in Hadrian’s Zeit schon vor seiner Anwesenheit, zu dereń Neuer- 
ungen die angenommene Verlegung (wie auch geschehen ist) gereclinet 
werden musste, ja er besteht laut Inschrift no. 1091, C. J. Att. III, 
1, p. 260, schon unter Domitian. Um diesen Zeitpunkt also wurde 
der Ephebencursus durch ein feierliches Opfer mit amtlichen Personen 
und nach der friiher geschilderten Einzeichnung der Epheben in die 
Listę eroffnetJ), und zwar fand diese politisch-religióse Feierlichkeit, 
abgesehen von der Beeidigung der Epheben unter dem Burgfelsen 
und ihrer Vorstellung im Theater selbst, gemeinschaftlich mit ihrem 
Kosmeten, ihren Lehrern und dem Priester des Volkes und der 
Chariten im Prytaneion statt. Der Gemeindeherd im Prytaneion blieb 
fiir die Athener ein fiir allemal „der gemeinsame Ilerd des Volkes“, 
der Mittelpunkt des óffentlichen Lebens, nur dass sich dieses offent- 
liche Leben selbst seit der Diadochenzeit mehr und mehr ins Kleine 
zieht und namentlich auf die Pflege des Instituts der Ephebie und 
die Ausrichtung der hergebrachten Feste concentrirt. So erklart es 
sich, warum die in das Staatsinstitut der Ephebie aufgenommenen 
Jiinglinge ihr Antrittsopfer an eben diesem Staatsherd in feierlicher 
Weise darbringen.

Schon auf den sechsten Boedromion, also kurz nach dem Be- 
ginn des Studienjahres, fiel ein bedeutungsvolles Fest, das der Ar
temis Agrotera, bei dem sich die mannliche Jugend an dem Zuge 
nach Agrai (iwpwti; rcpd; 'Appaę), ganz in der Nahe der Hauptstadt, 
betheiligte. Gewohnlich wird dieser Festzug auf den Epheben- 
inschriften gleich anfangs erwahnt; der Beisatz łv ozkotę deutet auf 
den militarischen Condukt, auch werden Siegespreise (aptarsta) ge-

1) ftóaow-e? zafę eyj-pacpaię ra eiaiTTjpta, auch eiarnjTrjpta, sacrificia introitus. 
Vergl. in den Yerhandl. der Wurzh. Philol. Gesellsch. S. 14 f. und Dittenberger 
de eph. att. p. 23 notę 5; ahnlich die eiaijlusia, la^kósta C. J. Gr. no. 3173. 3357. 
3400. Auch die dionysischen Kiinstler begingen ein solches Fest, O. Luders a. a. O. 
S. 39. Ein Jahresfest fiir alle apya! meint dagegen Platon in den Gesetzen p. 767 D. 
Gegeniiber stehen die eęrerjpia am Schlusse des Jahrescursus, die begreiflicherweise 
nur selten zur Erwahnung gelangten, A. Dumont Essai sur l’eph. att. I, p. 143. 
144. 296. II, p. 355. Kohler C. J. Att. II, 1, p. 297 bemerkt: xa eSmjrłjpia ab 
ephebis Miner vae Poli ad i in arce peracta esse quum -a siaiTY]rqpta in prytaneo 
inprimis deae Yestae fierent, ex hoc titulo primum innotuerit etc. coli. p. 303. 
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nannt, welche die jugendlichen Theilnehmer am Zuge (ot itojjuteóimeę, 
ot ao/jwtop.7tsóovTsę) trugen.

Um wenige Tage spater, zu Anfang der zweiten Halfte des 
Boedromion, wurden die Eleusinien gefeiert, wobei die Epheben 
die grosse Prozession von Athen nach Eleusis auf der heiligen Strasse 
„bis zur Echo“, einem der Echo geweihten Orte, geleiteten ]). Bei 
der grossen Festfeier in Eleusis selbst, zu Ehren des Jakchos, der 
Demeter und Kora, lag den Epheben die oben besprochene Bandigung 
und Vorfiihrung der Opferstiere ob; desgleichen an den Proerosien, 
die ebenda, aber erst im Herbste gefeiert wurden (Verh. S. 24. 43. 66). 
Auch brachten die Epheben beiden Gottinnen eine silberne Schale ais 
Weihegeschenk dar. Ebenso betheiligten sie sich an dem gymnischen 
Wettkampfe, der gleichfalls einen Bestandtheil des eleusinischen 
Festes bildete; zufolge einer Inschrift aus spater Kaiserzeit (C. J. 
Gr. no. 271) haben die attischen Epheben in den gymnischen Spielen 
von Eleusis gesiegt und der Sophronist weiht ein Heraklesbild zu 
Ehren der siegreichen Epheben, mit der Bezeichnung auó riję 
’E/.soalvt vtz7j;. Merkwiirdig aber ist eine Inschrift im Philistor II, 
p. 238 sq. mit den Vorschriften iiber die Prozession nach Eleusis 
unter militarischer Bedeckung der Epheben und iiber die Einholung 
(uitaitdvT7]at;) derselben. Der von Eleusis wieder heimkehrende Zug 
der Mysten wurde namlich sammt gewissen heiligen Gerathen (vergl. 
A. Mommsen Heortol. S. 252 f.) bis zur Echo von Seiten der Eleu- 
sinier geleitet, dort aber von den Epheben abgeholt (uKsm7jvT7)aav, 

oitaitotVTł]aiv i~ot(savTO toi; tspoi; oukotę zat itpoŚ7tćp<Jiav auta, 
auch mit dem Zusatze pstd tou et9tapśvoo o/TjpotTo;, cf. Dittenberger 
p. 61) und nach Athen zuriickgefiihrt. Dicht vor der Stadt in Hiera 
Syke2) wurde abermals Halt gemacht und die Heiligtiimer abgesetzt, 
„etwa um gewisse Brauche zu vollziehen, oder weil die eleusinischen 
Geleitsleute erst hier, nicht gleich bei der Echo, nach Eleusis zuriick- 
gingen; von Hiera Syke wurden sie dann zur Stadt gebracht und in 
den in der Kalie des peiraischen Thores den drei eleusinischen Gott- 
heiten geweihten Tempel, das Jakcheion, eingestellt, um am 19. Boe
dromion Athen wiederum zu verlassen“ (A. Mommsen Heortol. S. 252).

') C. J. Gr. no. 118 i) apa tepoię ttop-rti), Verhandl. der Wiirzb. Phil. Gesell. 
S. 16. 64. Warum aber Dumont Essai sur 1’eph. att. I, p. 263 są. wiederholt jene 
Stelle ll/oę (sic) nennt, wahrend er doch in der betreffenden Inschrift II, p. 166, 
lin. 8 richtig gibt pe/pt W ’H/ouę, verstehe wer kann.

2) Philostr. Vit. Soph. II, 20, p. 262 Kays. óvopa pśv o) rcpirpoaa-rAtp 
'kpa Sjzij • ta o 'Elsuawófhy ispa eimSav etc aaru afu>S'.v, ezei avauauouatv,
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In den Inschriften folgt hier gewohnlich die Notiz, dass die 
Epheben die ihnen an mehreren Festen zukommenden Wettlaufe, da- 
runter auch solche mit Fackeln, vorgenommen hatten 2). Einen Fackel- 
Wettlauf hielten sie mit den Epheben des Vorjahrs (evot s'<pr(3oi) an 
den Epitaphien ab, d. i. am allgemeinen Todtenfeste (rWata), 
andere spater folgende werden meistens mit der Gesammtbezeichnung 
AspKads; zaDijzouaat nur angedeutet. Genesien aber kommen nirgends 
neben den Epitaphien vor, so dass sie, wie Mommsen Heort. S. 214 
vermutet, von den Epitaphien yerdrangt worden zu sein scheinen. 
An den Epitaphien fanden Fackellauf, Waffenlauf und militarische 
Paradę statt; sie gehoren jedoch, wie die wiederholte enge Verbind- 
ung Totę ts 07)a=t'otę zat tot;’Eirita<ptot; zeigt, zu den Theseen. 
„Da die Theseen bedeutende Fackelspiele enthielten, in derselben 
Kalenderzeit aber Yerschiedene Fackelabende unwahrscheinlich sind, 
so miissen wir die vier Fackellaufe der Theseen fiir epitaphische 
nehmen, und in der Formel totc ts ©Tjoeiot; zai rotę ’Entta<piot; ein 
aZłjfia zali oXov zat pśpo; erblicken in dem Sinne: An den Theseen, 
insonderheit demjenigen Theseentage, welcher Epitaphia heisst und 
welcher die ephebische Jugend yornehmlich angeht“2). Ausser dem 
Fackel-Wettlaufe, den die Epheben mit den jungen Manncrn, die im, 
Vorjahre noch in der Ephebie gestanden waren, am Theseusfeste 
hielten, gab es noch gymnische und ritterliche Wettkiimpfe; auch 
ward eine militarische Prufung oder Paradę (dnó8si$t; ev Skaoic) der 
Epheben yorgenommen (Verhandl. S. 19).

Ein Wettlauf der Jiinglinge fand auch an den Oschophorien 
statt, die jedoch in unsern Ephebeninschriften nicht genannt sind. 
Dagegen erwahnen diese eine Prozession des Pallasbildes unter Be- 
gleitung der Epheben, die yon unsicherem Datum ist, wie denn iiber- 
haupt in diesen Inschriften keine strengchronologische Aufzahlung 
der einzelnen Feste wahrzunehmen ist. Ob die bezeichnete Prozession 
aber mit Dittenberger de eph. att. p. 63. 78. auf die Oschophorien 
und auf einen Zug zu dem Pallastempel in Phaleron (vergl. auch 
„Verhandl.“ S. 44) zu deuten sei, oder mit Bursian Literar. Central- 
blatt 1863, S. 378 auf die Skirophorien, kann hier nicht entschieden

>) Verhandl. S. 17 f. S. 44 f. Siehe auch unten im 9. Abschnitt iiber 
Pentathlon.

2) A. Mommsen ebenda S. 88. 280. Die Bedenken, welche gegen die Auf- 
fassung der Epitaphien von Dumont I, p. 282 erhoben werden, sind hinfallig, 
allein schon wegen der Angabe bei Dionys. Halik. ’Apx- 'Pu>p. V, 17 iiber die Ein- 
setzung von Epitaphien durch Theseus. Ueber die genauere Analyse der Theseen- 
inschrift im Philistor II, p. 132 sąą. yergl. jetzt A. Mommsen ebenda S. 285. 
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werden; wir hatten sie jedoch in den „Verhandlungen“ S. 18 mit 
den Panathenaen zn verbinden gesucht. Uebrigens bestand der os- 
chophorische Festzug wesentlich aus jungen Leuten, die von Athen 
bis ans Meer zogen, nach Phaleron. Die traubentragenden Wein- 
ranken, mit welchen die oa/oęópot liefen, legten sie ais ein Geschenk 
des Weingottes fiir die Olivengbttin Athena Skiras im Heiligtum 
derselben nieder; das phalerische tśpsvo; der Athena Skiras enthielt 
einen Ort, Oschophorion genannt (A. Motnmsen Heortol. S. 275)- 
Zwei weiblich gekleidete Epheben waren mit im Zuge (vergl. oben 
S. 42, Anmerk. 2 ausLobeclt Aglaoph.). Die zum Dauerlauf er- 
korenen Epheben mussten aus guter Familie sein und noch lebende 
Eltern haben (apęiha/.et;); den Sieger lohnte am Ziele der Fiinftrank 
(nsvTaid.da), ein gewisser Mischtrankl). Nach Athenaios XI, p. 195 
kehrten die Jiinglinge zwanglos, wohl unter Musik und Liedern, zur 
Stadt hinauf (o ttzijoa; ztopaCet iisra /opou); yielleicht nahmen sie 
auch Zweige vom Tempel der Skiras (Eiresionen) mit nach Hause1 2). 
Ali diese yieldeutigen Gebrauche hangen mit alten £>tiftungen zu- 
sammen, von denen besonders die an der Iiiiste befindlichen wohl 
ohne Ausnahme alter sind ais die binnenlandischen und grossentlieils 
aus der Zeit vor den Wanderungen des XII. und XI. Jahrhunderts 
herriihren diirften; so die Aphrodite auf Kolias, Artemis aufMunychia 
und in Brauron, Poseidon in Sunion und bei Eleusis.

1) Meier AUgem. Encykl. Sect. III, vol. 6, p. 250. A. Mommsen a. a. O. 
S. 275.

2) Vergl. ubrigens von der Prozessiou nach Phaleron an den Plynterien
Ephem. 4098, 10 sq. xa'i T’]v HalkaSa 4>aXqpoi zazeids itakiv auveta-

peta ęuiróę xA. coli. no. 4097, 9. Ueber die Ku[3epata, ein ebenfalls mit 
den Oschophorien yerbundenes Fest, das im Tempel der Athena Skiras begangen 
wurde, Dumont I, p. 283.

3) Ephem. arch. 4098, 11. Dion Chrysost. or. 31, ed. Dind. I, p. 386 ou róv 
AioSuaon śiti ópyq«pav nflśaaw. Demosth. gegen Meidias § 10 r, itopiw] xat oi naiSeę 
(kyklische Chore) xai ó xu>poę (Umzug nach dem Schmaus) xa't o't x<upo>3ot xal oć 
TpappSoi. Yergl. jetzt O. BenndorfUeitrage zur Kenntniss des attischen Theaters S. 3.

Weiterhin wird in den Inschriften erwahnt, dass die Epheben 
jedesmal am Vorabend der stadtischen grossen Dionysien das 
im lenaischen Heiligtum der Stadt Athen (vgl. jedoch Gurt Wachs- 
muth Die Stadt Athen im Altertum S. 262) stehende Bild des Dio- 
nysos Eleuthereus von dessen Altar (ia/apa) weg mit Fackeln ins 
Theater geleiteten, wo dasselbe in der Orchestra aufgestellt wurde3). 
Ebenso gaben die Epheben das Geleit an den Peiraen, einem 
Feste, an welchem dem Atovoaoę Ilćipaiśi geopfert wurde, und 
zwar von Seiten der Epheben ein Stier ais Opfer und eine silberne
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Schale ais Weihegeschenk. A. Mommsen Heortol. S. 336 bemerkt 
hiertiber: „Die attischen Epheben opfern dem peiraischen Dionysos 
wie einem stiidtischen, Ephem. 4097, 11; 4107, 13; 4104, 16; an 
dieser letzten Stelle werden die Lenaen iibergangen, vielleicht waren 
sie damals von dem immer mehr aufbliihenden Peiraenfeste verdunkelt 
worden. Sie kommen indess, begangen von Epheben, auf einer In
schrift spater Zeit (Ephem. 1862, no. 199) vor: ajw to7v
Arjva(<uv, wo die Peiraen fehlen“. Der Unterschied jedoch, den A. 
Mommsen S. 331, Anm. zwischen A'.ovdo<o sv llstpatei und tcu sv 
Ihtpatei ńtoKuaw gefunden haben will, erscheint hinfallig, weil man 
beide Schreibungen in den Inschriften trifft; oder aber es ware die 
erstere ais fehlerhaft in tw Ilstpatsi zu verbessern. Vergl. auch 
C. J. Att. II, 1, no. 163, vs. 33 Atoyuoia ret Ikipalza.

Ein gleiches Geschenk brachten die Epheben der grossen Gotter- 
mutter dar am Feste der Galaxien, an dem von Staatswegen ein 
Milchkuchen geopfert wurde!). Wir kennen aber bislang nur eine 
einzige Erwahnung dieses Festes in den Inschriften; vergl. iibrigens 
A. Fr. Hermann Philol. X, 293 ff. Die Yerehrung der Góttermutter 
im Peiraeus, und H. Keil Philol. XXIII, 606 f.

Zwei Stiere auf einmal opferten die Epheben an den nachst- 
erwahnten Diogeneen, einem besonderen Ephebenfeste zu Ehren 
des Diogenes, eines hervorragenden Wohlthaters der Athener, von 
dem eine erst in der makedonischen Zeit gegriindete Erziehungs- 
anstalt ihren Namen erhielt. Schon H. Keil Philol. XXIII, 592 f. war 
geneigt, die Inschrift C. J. Gr. no. 666 b p. 504. 916 auf diesen 
Euergeten zu beziehen, der vielleicht identisch sei mit dem gleich- 
namigen Phrurarchen des Kbnigs Demetrios in Athen, welchen Aratos 
im Jahre 229 v. Chr. gegen ein Geschenk von 150 Talenten ver- 
mochte, den Athenern den Peiraeus, Munychia, Salamis und Sunion 
zuriickzustellen (Plutarch. Arat. 34; Pausan. II, 8, 5). Wenn dieser 
auch Auslander war, so konnte er eben weil er die Freiheit zuriick- 
gegeben hatte, nachmals mit dem Biirgerrechte beschenkt und wegen 
seiner Freigebigkeit gegen das ihm lieb gewordene Athen durch 
grosse Ehren ausgezeichnet worden sein. Ueber das Diogeneion ais 
Gymnasium vergleiche man unten im 16. Abschnitt das Nahere.

Von ganz besonderer Bedeutung fiir die attischen Epheben 
waren sicher die Aj a s fe i e r (ta Atcmsta) auf Salamis nnd das Fest 
der Artemis in Munychia. An beiden Festen veranstalteten sie

!) Verhandl. der Philol. Gesellsch. in W. S. 18; bei A. Mommsen Heortol. 
yerlautet nicht ein Wórtohen dariiber.
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namlich eine Wasserfahrt, die ais eine Art Regatta oder Ruderwett- 
kampf («ptXla itXoćor>) ausdriicklich und wiederholt hervorgehoben 
wird. Da die grósste That Athens im Perserkriege unter Munychias 
ortlichem Schutze vollbracht war, so mochte es passend erschcinen 
der Artemis Munychia fiir das Wohl des Staates zu opfern. Also 
fuhren die Epheben vom Peiraieus aus um die munychische Ilalbinsel 
herum (itapajtsfpsw ist hiefiir der Schifferausdruck, itspmXetv bieten 
unsere Inschriften) bis zum Hafen Munychia, wo sich am Ufer ein 
Tempel der Artemis befand, der Mittelpunkt eines Festes am 16. 
Munychion'). In den spateren Zeiten dann, ais Athen nur seine 
grossen Erinnerungen hatte, wurde der salaminische Sieg festlich von 
den Epheben begangen, so dass sich an die munychische Wettfahrt 
eine zweite nach Salamis anschloss, wo sich die Epheben an der 
Ajasfeier auf der Insel betheiligten2). Die festfeiernden Jiinglinge 
fuhren auf eigens dazu bestimmten Schiffen3) im Ruderwettstreit auch 
nach Salamis hinuber, und dort scheint, wenigstens fiir die spatere 
Zeit, das Ajasfest den Mittelpunkt einer grosseren Feier gebildet zu 
haben; denn es wird berichtet, dass sich bei dieser Gelegenheit da- 
selbst die athenische Jugend mit der salaminischen im Dauerlauf 
Cpazpó; dpouo;) zu messen pfiegte. Herodotos VIII, 64. 83 und 
Plutarchos Themist. 15 erzahlen uns, die Griechen hatten im Jahre 
480 v. Chr. in ihrer Bedrangniss Ajas und Telamon zu Hiilfe ge- 
rufen. Dem Ajas galt auch der Festzug4), bei dem wohl ein Ajas- 
bild vorgetragen wurde; auch ein Fackelwettlauf fand statt. Bei 
den Lokrern wurden ebenfalls Alayreta gefeiert, vergl. jetzt Bergk 
Poetae lyr. gr. ed. IV, p. 115. Ausser dem Opfer fiir Ajas ward 
auch dem Asklepios ein solches gebracht. „Durch Asklepios Hiilfe 
sollte wohl Ajas seinem Heroengrabe entsteigen und in die lebendige 
Gegenwart hinaufgerufen werden“5).

ł) Verhandl. der Wiirzb. Philol. Ges. S. 20 f. 23. 66. Dittenberger de eph. 
att. p. 68.

2) Plutarch. de gloria Athen. 7 Mapadub MilriaSou vixjpi upoiteuttei za. 
Salapl? tipi Gspiorozlśouę, Verhandlungen S. 21.

3) Suai Ttlofotę Sizpótoię, 2 Schiffe mit 2 Ruderbanken, Ephem. arch. 4107, 75 > 
die Schiffe no. 4104, 27 mógen eine Abtheilung sein.

4) Ephem. 4097, 53 ri]v rs itopTOjv [auvś]irept[iav rui Atavri.
5) So dentet A. Mommsen Heortol. S. 411; vergl. jedoch in den Verhandl. 

der Wurzb. Philol. Ges. S. 22. Warum aber Dumont Essai sur l’ćph. att. wieder
holt ’Aaxlr]iteia schreibt anstatt 'Aszlijmeta wissen wir nicht; bei Hermann-Stark 
Gottesd. Alt. der Griechen, steht nur im Register einmal falschlich Aczlr^ta 
Nicht von den Epheben wurden die 'EittSaupta gefeiert, C. J. Att. II, 1, p. 418. 426.
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Eine ahnliche Wettfahrt, die aber wahrscheinlich der nach Sa
lamis vorherging (Verhandl. S. 66) und vielleicht nur ais Uebungs- 
fahrt galt, geschah bis zum Tropaion des Zeus Tropaios (Tpo'ttatov, 
geographisch) behufs eines Opfers fur Zeus; sie wird auf drei In- 
scbriften im Zusammenhang mit der Ausfahrt nach Salamis erwahnt, 
ohne dass sich sicher entscheiden liesse, an welcher Stelle das be- 
treffende Kriegsdenkmal errichtet gewesen <).

Ein hóchst bedeutsamer Auszug der Epheben zu den Grabem 
von Marathon (sitt to ev Mapabum noXoav5pstov) wird erwahnt1 2), der 
nach unsrer Meinung wohl zu unterscheiden ist von der Marathons- 
feier des 6. Boedromion in der Umgebung der Stadt selbst, so dass 
wir in der letzteren ein allgemeines Eest der Athener, in dem er- 
wahnten Auszug dagegen ein besonderes Ephebenfest in Verbindung 
mit einem Reisemarsch zu erkennen hatten. Von dem Ueber- 
gang des 6. Boedromion in ein Marathonsfest handelt iibrigens 
A. Mommsen Heort. S. 212. Der Erganzung einer Liicke in einer 
andern Inschrift bei Dumont I, p. 325; II, p. 187 rcsptś[7t]Xeoa[ai/] ós 
zat się Mapaholva, von einer langwierigen Fahrt iiber Sunion nach 
Marathon, kónnen wir jedoch unmbglich beistimmen; wie ware denn 
da TfraysY, vom Kosmeten an der Spitze der Epheben, zu verstehen ? 
Wahrscheinlich ist daselbst vor den Worten -zat taTÓpijaay rr)v ysjo- 
votav tou tspou utcó tou óijpoo upoaraatav ebenfalls die Lokalbezeich- 
nung ausgefallen, resp. unleserlich geblieben (Verhandl. S. 38, Z. 70). 
Laut obiger Inschrift aber kamen die Epheben wirklich nach Ma
rathon und zu den dortigen Heiligtiimern, bekranzten die Graber und 
brachten Todtenopfer den fur die Ereiheit Gefallenen. Leider weist 
die betreffende Inschrift an der ersten Stelle eine Liicke, so dass 
stę to sv Mapa(k6vt sc. 7toXoavópstov blosse Erganzung aus der zweiten 
Stelle der Inschrift ist, wo vom Kosmeten gesagt ist, ^yaysy ós -zat 
sitt tc[s]v M[apa]b<ovt 7toXuavópstov3). Auf diese Erganzung jedoch, 
welche in den „Verhandlungen“ und gleichzeitig von Dittenberger 

1) Verhandl. S. 65; A. Mommsen Heort. S. 411 entscheidet sich fiir Salamis 1 
Psyttaleia in Ephem. arch. 4098, 70 beruhe bios auf Erganzung. „Freilich stand 
auch auf Psyttaleia ein Tropaion, da hier das dichteste Kampfgedrange gewesen, 
Plut. Aristeid. 9; aber das auf Salamis, wo die Epheben waren, werden sie doch 
gewiss besucht haben. Pausan. Att. XXXVI, 1 erwahnt dieses Tropaion. “ Deut- 
icher noch sprechen fiir diese Ansicht die von uns in den Yerhandlungen S. 65 
angefiihrten Stellen Schol. Aeschyl. Pers. vs. 298 und Hesych. s. v. SstXipiai. Ganz 
unsicher Dumont Essai sur l’źph. att. I, p. 275, not. 2.

2) Auf Inschrift B', Verhandl. S. 46 ; Philistor I, 2 = Ephem. arch. 4099, 
24 sąq.

3) Siehe Yerhandl. der Wiirzb. Philol. Ges. S. 36 Zle. 26, S. 38, Zle. 69, S. 46
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De eph. att. p. 69, 14 angenommen wurde, miisste man sofort ver- 
zichten, sobald eine genauere Besichtigung der Inschrift (auch Dumont 
liest mit Kumanudis lid to su. MapaO<uvt) eine andere Lokalitat, etwa 
stu to sv Kspapstzój oder to s-to iroXoav3pstov erkennen liesse. Der 
ganz allgemeine Ausdruck an der ersteren Stelle der Inschrift sv7jpaav 
to tę zaroi noZsuoo TslsuTTjoacty scheint, wie auch /l. Mommsen 
Heortol. S. 215, Anm. gesehen hat, auf die Marathonomachen nicht 
recht zu passen, derselbe konnte viel eher auf die im Kerameikos 
Begrabenen gehen, welche durch die Epitaphien gefeiert wurden1). 
Da wir indessen die obige, neuerdings durch Dumont beglaubigte 
Abschrift nicht weiter bemangeln diirfen, so ergibt sich fiir uns, dass 
wir es hier mit einer mangelhaften Ausdrucksweise der Urkunde 
selbst zu thun haben.

i) Wir denken an Stellen wie bei Heliodor. Aithiop. I, 17 ettetSr) xorra róv 
(3ó9pov syś^sro tóv ’Axa5rjpei’ą pv<uaxetc), ev9a roi; r]p<uaiv ot Ttolśtiapyot tó
itarptOM śva7tCouatv, Ltauda xxl.

Gewiss aber handelt es sich in einer weiteren Liicke, welche 
dieselbe Inschrift in der nachstfolgenden Zeile aufweist, um einen 
grosseren Marsch der Epheben nach einem weitentfernten Heiligtum, 
dessen Bezeichnung gleichfalls zerstbrt ist (Verhandl. S. 36, Z. 27). 
Nach Pitlakis' Erganzung Ephem. arch. 4099 waren hier Opferhand- 
lungen in Rhamnus gemeint; Dumont II, p. 152, vs. 27 erganzt 
zweifelnd się to Tpozatov, was doch in der nachsten Zeile in einer 
eigenen Ausfahrt zur See (vergl. S. 126) genannt ist. Dagegen 
dachte schon Dittenberger de eph. att. p. 71 an Oropos, ebenso 
glaubte Bursian Liter. Centralblatt 1863, S. 378 mit Bestimmtheit 
annehmen zu konnen, dass in jener Liicke von einem ausserhalb der 
Grrenzen Attikas gelegenen, aber unter dem Schutze der Athener 
stehenden Heiligtum die Rede war. Nunmehr hat U. Kohler C. J. 
Att. II, 1, p. 275 also erganzt: itapspśvovTO 8[s zat stę to ’Ap<ptapaov 
(fiir Apętapasto'/) zat t]aTopi]oavTsę ttju ysyoslay sz wa/.atc7v /povwv 
uko t<uv TtaTŚptou too tspou zoptstav zt!., so dass also der Tempel des 
Amphiaraos in Oropos gemeint ware. Nachdem der in der nachsten 
Zeile mit Sicherheit hergestellte Passus aitijXHov aodfijpepst stę ti)v 
eau-(«v Xtup]av auch noch deutlich ein Ueberschreiten der Landes- 
grenze und resp. die Riickkehr der Epheben an demselben Tage 
yerkiindet, ist an dieser Erganzung nur Eines noch auszustellen, dass 
es bislang an einem weiteren urkundlichen Beleg fiir einen Zug 
der Epheben nach Oropos fehlt. Ais hochst wahrscheinlich 
gilt uns iiberdies noch, dass die Epheben, gemass der Reihenfolgc i)
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dieser Marsche in der genannten Inschrift, eben bei Gelegenheit ihres 
Zuges nach Marathon auch noch den weiteren Marsch nach Oropos 
ausgefiihrt haben werden. Dagegen ist dann fiir das athenische 
Marathonsfest des 6. Boedromion lediglich eine militarische Paradę 
(Kopnij) der Epheben und ein Kriegslauf anzunehmen, und zwar im 
Sinne 4. MommseKs Heortol. S. 211, der ganz passend auf die Gegen- 
iiberstellung von Kriegfiihren (a-paTSoea&ac) und Kriegspielen (goi;- 
Spójua bei Demosthenes Ol. III, 30. 31 aufmerksam macht,
und damit auch die seltsame Behauptung Herodofs erledigt VI, 112 
TtpcoTOt jap E/.Xr/aov 7ttźvr<uv tcdv Tjpsc; u5p.sv ópopco sę itolsptoo; 
eXp7jaavTo. „Ilerodot muss einem Marathonsfeste und dem Festzuge 
fiir Artemis (S. 120), wobei wohl die Festzugler im Sturmschritt sich 
zeigten, beigewohnt haben .... er bildete sich ein, dass die Mara- 
thonomachen die Entdeckung gemacht hatten, einen Feind im Laufe 
anzugreifen, und dass, um dieselbe zu verewigen, das Por^pógta itśp- 

am Siegesfeste vorkomme, obwohl die Boedromia keineswegs 
erst von a. Chr. 490 datirten.“ Ob aber eine Stelle bei Pindar 
Olymp. IX, 135 olov 5’ s v Mapaft <ó v i aoAodtóc a7ev s tco v a 7 cd v a
7tpsa(3DTŚpcDv ajrcp’ ap7opt8saatv, auf die fragliche Anwesenheit der 
Epheben in Marathon oder ob sie auf ein łleraklesfest sich beziehe, 
ist ungewiss. Bergk conjicirt tibrigens in der 4. Ausgabe der Poetae 
L. Gr. otvov statt otov.

Ziemlich unsicher ist weiterhin in der Aufzahlung unserer In
schriften die Beziehung der ps7alot hsoć *)  auf die Dioskuren. Kohler 
C. J. Att. II, 1, p. 260 erinnert vielmehr an die Uebertragung des 
Cultus der „Grossen Gotter “ von Lemnos oder Imbros nach Athen; 
dagegen macht 7?. Scholl Hermes VI, 18 auf die ’Avazsę ais Schiitzer 
des Herdes fEcpśa-tot) und ais Seol itaTpcpot nach Theodoret Therap. 8 
aufmerksam 1 2).

1) Verhandl. S. 36 Z. 29; Dittenberger de eph. att. p. 69; Dumont I, p. 288.
2) Vergl. auch die Stelle bei Pausanias X, 38, 3 und Foucart Inscription 

inedite de Mantinee p. 1. Notę 2.

Am Feste des Zeus Soter opferten die Epheben einen Widder; 
ihre Betheiligung an den Diisoterien geht aus verschiedenen 
Stellen der Inschriften hervor (Verhandl. S. 47; Ephem. arch. n. 
4098, 29; 4107, 21; 4042, 25). Uebrigens bringt Kohler a. a. O. 
p. 277 xd AttacoT^pta der Ephebeninschriften in Verbindung mit dem 
Tempel des Zeus Soter im Peiraieus, weil dieselben von den Epheben 
durch einen Ruderwettstreit gefeiert wurden.

Sicher ist ferner die Theilnahme der Epheben an den P r o e r o - 
sień (Verhandl. S. 43.66). Ueber dieses Fest bemerkt A. Mommsen 
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Heort. S. 222: „Zu dem legendarischen TJrsprung des Festes aus 
einer Hungersnot passen die auf spaten Inschriften vorkommenden 
Opfer von Rindern nicht, welche die Epheben schlachten halfen. 
Luxus und Genusssucht macht sich freilich nach und nach selbst an 
das, was einst ganz frei davon war. Wenn das Fest von Buzygen 
geleitet wurde vor Alters und das Verbot Rinder zu todten sich 
unter den buzygischen Gesetzen befand, so kann bei den Proerosien 
alterer Zeit von geopferten Rindern gar nicht die Rede sein.“ Nam
lich laut der Inschrift Ephem. 4098, 8 zogen die Epheben den Heilig- 
tiimern nach Eleusis entgegen und geleiteten sie nach Athen, ebenso 
von Athen den Jakchos (S. 121); sie halfen auch die Rinder in 
Eleusis zum Opfer hinaufbringen am Feste der grossen Mysterien 
und bei den Proerosien, desgleichen die an den andern Tempeln 
und Turnplatzen. Ob nun aber nach altem Brauch Proerosien in 
Eleusis zu feiern waren und die Epheben dabei assistiren sollten, 
oder ob am 13. und 14. Boedromion nur stadtische Zuriistungen der 
Eleusinien zu beschicken waren, ist zweifelhaft (A. Mommsen Heort. 
S. 220). Im ersteren Falle mussten die Epheben, welche in Eleusis 
am 13. Boedr. Proerosienopfer brachten (Ephem. 4098, 8; 4104,28), 
bei ihrer Riickkehr die tspd aus Eleusis den einholenden Epheben 
(S. 121) entgegengebracht haben; dann kehrten die tępa am 19. Boe
dromion im Jakchoszuge wiederum nach Eleusis zuriick. Welches 
die ausserliche Beziehung aber der Proerosien zu den Eleusinien 
war, ist schwerlich zu ermitteln.

Ueber Ntzry-7;pta vergleiche man Dumont I, p. 285. Die mit 
Thrasybulos’ Namen verbundenen Xaptorr(pta eZeoflepta; beruhen 
einzig auf Plutarchos De glor. Ath. 7, sonst ist nichts von diesem 
Dankfeste bekannt. Hatte es noch bis in spateren Zeiten bestanden, 
so wiirde es wahrscheinlich auf den Ephebeninschriften vorkommen. 
Denn an den kriegerischen, zu edlem Nacheifer weckenden Erinner- 
ungen Athens betheiligten sich die Epheben besonders, wie wir schon 
im Bisherigen nachgewiesen haben. So macht es denn ihre hervor- 
ragende Theilnahme an der Feier der Siege bei Marathon und 
Salamis nicht eben unwahrscheinlich, dass mit der an zwei liicken- 
haften Stellen von Inschriften ]) erwahnten unsichern zpooraata und 
-zuptsta der Epheben ihre Betheiligung an den Eleusinien in 
Plataa, d. i. an dem panhellenischen Befreiungsfeste gemeint sein 
kónnte, das von Aristeides ausging und nach einer Angabe des

1) Verhandl. S. 36, 28; bei Dumont II, p. 153, vs. 27; p. 187, vs. 20. 
Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 9 
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Pausanias IX, 2, 4 alle fiinf Jahre begangen wurde Plutarchos 
sah dieses Fest noch feiern und beschreibt es im Aristeides c. 21. 
Mit diesem Feste steht auch der Atóvoao? ’Eaću&soo; auf einer Inschrift 
aus Plataa in Verbindung1 2 3).

1) Cf. C. J. Att. III, 1, no. 127 ’E).su9śpsta ev IHarsatcIIaveW^via śv’A3ff/ai; kta.

2) Vergl. Archaol. Anzeiger 1859, no. 132, p. 149; Bursian Geographie
Griechenl. I, 246, 299, 323. Móglicherweise haben wir in der Inschrift Philist. F 
p. 444 śoó&T] IIAaratatę Siakóyo) Jicwojń; rotę zu lesen ro'c AatSalotc,
nach Pausanias IX, 3, 3 ein Fest in Plataa, an dem sich dann auch die Epheben 
betheiligt hatten. Vergl. S. 117, A. 1.

3) Vergl. in der Stelle aus Philostratos iiber den Ephebeneid, oben S. 32 
Ala 8^ass8at. A. Mommsen Heortol. S. 217, A., wo angefiihrt ist Cwrtfws Anecd. 
Delph. no. 40, p 75 lin. extr. 5ou\at 81 roóc Aeltpouc Eó3o£<u zai &<;aaupóv otou *d 
Ala Oyjaei, ein Schatzliaus, um die Schilde liinzulegen; vorher asulSeę = oitla. 
Xenoph. Heli. II, 4, 39 ot 81 Iz rou Ileipaioi; avtl#óvt«c rotę óicloięlęrł)v 
azpóitolty efhjaav rij ’A3>]va.

Der kriegerische Pomp, mit welchem die Prozessionen an solche 
Festorte geleitet wurden, ist jedesmal mit dem Ausdruck oiclot; 
oder auch aov oitlot; angedeutet, was man unter Berufung auf 
Lysias XIII, 81 ercstSig zpóę -talę ttukat; ijaav zat IOsyto ta
orc/.a z-c/.. dahin ausgelegt hat (Stark zu K. Fr. Hermann Gottesd. 
Alt. S. 190 init.), dass die Waffen vor dem Eintritt in den heiligen 
Bezirk immer niedergelegt worden waren. Allein an dieser Stelle 
bedeutet ćA/.a Tt&shat, lediglich: sich ordnen, sich aufstellen; die 
Waffen irgendwo niederlegcn, um sie nicht mehr zu gebrauchen, 
miisste heissen óAla Tt&śvat, nicht -f3so&atsJ.

Dass die Epheben an den Panathenaen, zumal bei dem 
grósseren Feste dieses Namens, sowolil an dem beriihmten Festzugc 
wie an den wahrend der Festtage stattfindenden Wettkampfen in 
hervorragender Weise betheiligt waren, ist in neuerer Zeit durch 
eine genauere Auslegung der einschlagigen Inschriften erst recht klar 
geworden. Vor allem ist hier, im Anschluss an die oben erwahnten 
Buderwettfahrten nach Munychia und Salamis, des panathenaischen 
Schiffswettspieles zu gedenken, welches zuerst Sauppe in der Erklarung 
der panathenaischen Inschrift (Index Schol. Gotting. sem. aestiv. 
1858, p. 10 sq.) in apt/.la vs<uv erkannt hat, wofur Rangabe Ant. 
Heli. H, p. 667 sq. irrtiimlich ein Jugendwettspiel, aptl/.a vś<ov, sub- 
stituirt hatte. Seit den Perserkriegen wuchsen die Athener unter 
den Eindriicken des Seelebens auf, daher die erwahnten Wasser- 
fahrten, und auch das „sonderbare Schauspiel" (Otfr. Muller Allg. 
Encykl. III, 10, S. 86J eines durch die Strassen segelnden Schiffes
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an den Panathenaen. Zum Feste ward fiir das nach der Sagę aus 
Troja stammende Schnitzbild der Athene Polias von den athenischen 
Jungfrauen ein feuerfarbener, golddurchwirkter Ueberwurf (zśtcao;) 
gestickt, mit einer Darstellung der Gigautomachie; dieses grosse 
Stiick Zeug wurde dann wie ein geschwelltes Segel an dem Prozessions- 
schiffe befestigt’). Der Zusammenhang mit agyptischen Vorstel- 
lungen ist unverkennbar. Nach Diodor XVII, 50 wurde das $óavov 
des Jupiter Ammon, wenn Orakel ertheiit werden sollten, von achtzig 
Priestern ezi herumgetragen. Auch bei andern Vólkern
finden wir, selbst noch im Mittelalter einen analogen Brauch; welche 
wichtige Rolle, nach Art der hebraisehen Bundeslade, bei Heeres- 
ziigen der italienischen Stadterepubliken der Fahnenwagen (carroccio) 
spielte, ist bekannt. Der Schiffwagen (currus navalis, davon Carneval) 
bei Kirchenfesten ist gleichfalls auf das Isisschiff zu deuten, das am 
5. Marz ais Symbol der wieder eróffneten Meerfahrt ins Wasser 
gelassen wurde. Analogien im deutschen Cult sehe man bei Jacob 
Grimm Deutsche Mythologie 1 2J.

1) Vergl. Heliodor. Aithiop. I, 10 Havafh]vaui>v tłum pojakow , ors
vauv ’A#»]vaToi eni -pję rig ’A8i)vą -ś jm o u a tv, śrjfyaw; ś-p u su <o i, dani 
tom siodóra itatava t£ ta» m'i t« m cm o [ii a [i ś v a it p o it o pit eó a a «, ' <uę ei^OM 
aTokfi?, autig /lapóSc zai a-JTOię arscpdvoi{ ep/opat o'xa8s. Sehr sclión ist ein 
Paraderitt von 50 Epheben mit ihrem Hipparchen ebenda geschildert III, 3 
ayumGjia £<p7j{3(juv.

2) S. 133. 456. Vergl. Lersch Isis und ihr heiliges Schiff, in Jahrbb. des 
Vereins von Altertumsforschern in den Rheinlanden Heft 9, S. 115; iiber navigium 
Isidis, am 5. Marz gefeiert, vergl. auch Burclchardt Die Zeit Konstantin’s des 
Grossen S. 204 f. Die Isisprozession und das Isisschiff. Curt Wachsmuth Die Stadt 
Athen I, 288 iiber die Peplostriere.

3) Lysias XXI, 5 vsvizi]xa 3$ rptrjpst ap.iUiup.svo; bti Souvi<», duahusa; 
itevrsxai3exa uvaę.

An den Panathenaen ward auch eine Regatta abgehalten, die 
wir uns ohne Zweifel ais eine allgemeine Volksbelustigung zu denken 
haben, zumal da eine śattaac; darauf folgte. An diesem Sclimause 
mochten insbesondere die Ruderer der wetteifernden Bote, Sieger 
und Besiegte, Antheil nehmen. Die vertheilten Preise sind ansehnlich 
genug; der siegreiche Stamm erhielt 300 Drachmen, und weil nur 
einer Phyle der Sieg zu Theil wird, ist die Theilnahme sammtlicher 
Phylen wahrscheinlich. Ausserdem ist auf jener Inschrift ein Beitrao- 
von 200 Drachmen fiir die eazćaai; verzeichnet. Die Regatta selbst 
war penteterisch (A. Mommsen Heortol. S. 197, A. 2) und scheint 
in keinem Yerhaltnisse gestanden zu haben zu der sunischen3), welche 

9*
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gleichfalls penteterisch war, aber nicht der Athena, sondern dem 
Poseidon gefeiert wurde. Beide Wettkampfe sind auch ortlich von 
einander getrennt, der eine ging im Peiraieus vor sich, der andere 
bei Sunion; und weil beide gleichzeitig neben einander bestanden, 
so diirfen wir auch nicht annehmen, dass etwa der urspriinglich bei 
Sunion iibliche Seewettkampf spater nach Athen verlegt worden sei.

Die Epheben waren also an dem Festzuge der grossen Pan- 
atheniien wie an den treffenden Wettspielen betheiligt1); sie gingen 
theils im Zuge mit in ihren schwarzen Manteln, mit bekranztem 
Haupt (satetpa^tnpś^ot, Philist. B. p. 238, v. 23), in Reih und Glied 
(3a6siCov-eę zaget, v. 24), an der Spitze der Schaar ihr Kosmetes 
(vgl. S. 119), theils waren sie beritten (vgl. unten § 11). Solche Geleits- 
leute (ot itopiutę ot Ałhp/aioi) sind in der besseren Zeit, ausser einer 
Schaar von stattlichen Mannern (suavSpta), reitende und fahrende 
Koprstę, sowohl fiir das grosse ais fiir das kleine Panathenaenfest. Da 
unter dem Geleite der Inschrift bei Rangabi no. 814 die Phylarchen 
und Hipparchen nicht neben den Infanterie-Offizieren genannt sind, 
so sind wohl auch die ersteren mit unter den rcoptsi; zu denken. 
Fiir die Theilnahme von Wagen spricht der Name Paradegespann, 
Prozessionswagen (Ceo-p; uopittzoY) selbst, welcher auf keiner pan- 
athenaischen Inschrift fehlt. Nur die Theilnahme von Reitern und 
Wagen bei dem kleinen Feste konnte beanstandet werden. „Da 
aber der Staat ohnehin Reiter besoldete, die Paradegespanne besassen, 
so dass wenig neue Kosten verursacht wurden, so ist die Theilnahme 
von Reitern und Wagen von Seiten des Kostenpunktes durchaus 
wahrscheinlich“ (A. Mommsen Heortol. S. 176). Uebrigens heissen 
auf der altesten Inschrift alle dort vorkommenden Wagen Csopo;, 
spater jedoch wird der Ausdruck apjra vorherrschend. Die Wettspiele 
selbst, denen die Agonotheten vorstehen, d. h. die Agonen an den 
grossen Panathenaen, nennt Pollus Vin, 93 tcv ts jjtooatzóv zat rdv 
fopizóv zat mKo8poptav, letztere geht auf Erechtheus zuriick 
(A. Mommsen Seite 154), der musische und gymnische Agon sind 
jiingeren Ursprungs. Die Folgę ist:

o pouatzoę aycoe 
ó yuptzd? ayo)V 

tTt~o5popta
7) zo;i7t/ 
r' Seata

die erechtheischen'Festakte, welche 
vor Peisistratos jahrlich waren.

!) Ephem. 4098, 13 aave7tópTO'jov, cf. Philist. B, p. 238 v. 15 itapanepitousa 
srpomd. Ueber den Prozessionsweg siehe C. Waclismuth, I, S. 285 ff.
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Platon ist in seiner Aufzahlung nicht consequent, doch wird 
diese Folgę bestatigt legg. XII, p. 947 E; VI, p. 764. 765. Alle 
drei Agonen finden sich zugleich auf keiner attischen Inschrift; aber 
eine bootische, welche Rómernamen enthalt (Rang. no. 965) gibt uns 
die Ordnung des Pollux: musischer, gymnischer, hippischer Agon. 
Eine Inschrift von Teos C. J. Gr. no. 2214 enthalt einen musischen 
Agon, der dem gymnischen vorangeht; ebenso gelit auf den Inschriften 
von Aphrodisias C. J. Gr. no. 2758 I, col. 2, 3 der musisehe Agon 
dem gymnischen und dieser seinerseits III, col. 3 wieder dem 
hippisehen voran. Weitere Belege gibt A. Mommsen Heort. S. 200.

Von einer besonderen Auszeichnung, die den Panathenaensiegern 
zu Theil wurde, ist unten im 13. Abschnitt die Rede.

Erst im dritten Jalirhundert unserer Zeitrechnung begegnet 
uns auf den Inschriften ein Fest ’AJhjvata mit Spielen und erheblichem 
Aufwand, wobei es zweifelhaft bleibt, ob dasselbe vielleicht mit dem 
von Suidas erwahnten, im Pyanepsion gefeierten Schmiedefest 
(NaZzsta*  śop-r/) identisch ist, oder ob dieser Name gar,

1) Die Ideutitat mit diesem Fest wurde schon im Altertum von Phanodemos
hestritten, Steph. Thes. s. v. Xd).zeta.

2) Cf. Suidas s. v. Alpm-ot, Dittenberger de eph. att. p. 72, ss^aoroi
bei Dumont I, p. 319.

wie Dittenberger de eph. att. p. 71 meint, auf die alten, spater wieder 
erneuerten und volkstumlich ’A07jvata ’) genannten HavaDigvata sich 
beziehe. Allerdings scheinen die ein paarmal erwahnten IIavsXXi;via 
der spateren Periode nur eine Erneuerung des Siegesfestes fiir Zeus 
Eleutherios inPlataa fobenS. 130) auszudriicken. Kaiser Hadrian soli 
sie ais neues griechisches Nationalfest eingefuhrt haben (C.Wachsmuth 
Die Stadt Athen im Alt. I, S. 690); sie wurden, wie viele andere 
Ephebenfeste der spateren Zeiten, aus einem kaiserlichen Fond (asflot- 
atoęoptza) bestritten, der hóchst wahrscheinlich geradezu ais Kasse 
des gesammten Instituts zu betrachten ist1 2 * *). Ebensowenig sind wir 
unterrichtet iiber die Bedeutung der damaligen 5Eravtzta und eines 
apuv rcepl akz^ę. Dumont I, p. 302 halt die ersteren fiir ein kaiser- 
liches Siegesfest, den genannten Agon aber p. 303 fiir einen einfaehen 
concours pour la force. Auch iiber den Antheil, welchen die Epheben 
an der Begehung des Dioskurenfestes (tcc ’Avazeta) gehabt haben 
mbgen, wissen wir nichts sicheres; denn was Dumont I, p. 287 sqq. 
dariiber yorbringt, beruht auf blosser Yermutung.
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IkoZśpata finden sieli nur an zwei Stellen der bislang bekannten 
Inschriften, Verhandl. S. 64. 70. Wahrscheinlich war dieses Fest zu 
Ehren jenes grossen Wohlthaters der Athener in bedrangter Zeit, 
des Ptolemaios Philadelphos, eingesetzt worden und ward in dem 
gleichnamigen Gymnasium Ptolemaion begangen, welches wie das 
Diogencion erst in der Diadochenzeit entstanden war (siehe unten in 
§ 16). Dasselbe mochte jedoch nicht so sehr auf andere Ptolcmaer 
ausgedehnt, ais yielmehr bald wieder ins Abwesen gerathen sein, 
indem auch die Eponymie der attischen Phyle Ptolemais durch eine 
neue verdrangt wurde. Warum ubrigens die Ptolemaer im Sarapions- 
Dekret nicht genannt sind, dafiir hat U. Kohler C. J. Att. II, 1, 
p. 242 eine andere Erklarung aufgestellt.

Ganz ungeniigend sind ferner die Notizen iiber ein eigentliches 
Ephebenfest (ra in der alteren Zeit. Nach Aristophanes in
den Wolken vs. 105L bekennt sich der Aop; Stzctto; zum Herakles 
ais dem besten Muster der Tugend. Ihm sollen die athenischen 
Jiinglinge an den Ephebien geopfert haben, nach Athen. XI, p. 494 F; 
Hesych. s. v. ’Eęr$’.a.

Auch von den Ato^ema handelt D-umont I, p. 290 mit Zuver- 
sicht, ohne etwas neues vorzubringen; die Bemerkung auf II, p. 9 
je renvoie aus travaux de mes predócesseurs ware hier besonders 
am Platze gewesen. Vergl. indessen unten im 16. Abschnitt iiber 
Diogenes ais Wohlthater der Athener. Von den Sóż/.sta, die Ditlen- 
berger de eph. att. gar nicht erwahnt, nimmt Dumont I, p. 326. 294 
an, dass sie bei Sulla’s Riickkehr aus Asien nach Athen im Jahre 
83 v. Chr. eingesetzt worden seien, ebenso Kohler C. J. Att. II, 1, 
p. 295 mit Verweisung auf Corn. Nepos Att. c. 4.

Was vollends die Feste der Kaiserzeit anbelangt, die zu Ehren 
gewisser SiegeJ), dann gewisser Kaiser und kaiserlicher Verwandten 
und Giinstlinge eingesetzt wurden, so miissen wir uns darauf be- 
schranken ihre Namen anzufiihren; ohnedies erfabren wir iiber ihre 
Begehung nichts neues oder von der bekannten Festfeier abweicliendes. 
Es sind die folgenden: rsppawzsta (Dittenberger de eph. att. p. 72; 
Dumont I, p. 298), Aoptcbeta, ’Avrtvóita, ’A’>Tcuv3ia (sic, ’AvT<i)vtvsta ist 
nur Conjectur, Dittenberger p. 73), dagegen ’AvTOMTja bei Dumont 
I, 292; KoppćSsta (Dittenberger Hermes XII, 12), Se^peta oder

0 C. J. Att. II, 1, p. 309, no. 490, vs. 11 will Kohler lesen ra 'P<o[*a'a  zat 
’Azna, Actia non solum Romae et Nicopoli, sed etiam in aliis urbibus celebrata 
esse constat. Allein die Urkunde ist doch gar zu fragmentarisch.
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H=oor'peta, auch in Verbindung mit <I>tlaSŚA<&Jta, zu Ehren des Kaisers 
Septimius Severus und seiner beiden Sbhne. Ausserdem sind noch 
einige, oft unsichere Namen von Iluldigungsfesten auf einzelne 
Pcrsonen und Familien erhalten (z. B. C. J. Att. III, 1, no. 129. 
1147. 1169. 1198), die ohne Zweifel nur eine voiubergchende Be- 
deutung erlangten, mitten unter den noch erhaltencn regelmassigen 
Jahresfesten der alteren Periode. DasMeistebleibt iiberhaupt darin pro- 
blematisch, und fiir unsern Zweck ist aus solchen zerstreuten Angaben 
und Bruclistiicken nur selten etwas zu gewinnen; vielmehr bestatigen 
diese prunkenden Namen, ais Zeugen der willkiirlichsten Neuerung 
und Abanderung altehrwiirdiger Braucbe und Gepflogenheiten, den 
unaufhaltsamen Yerfall auch der attischen Ephebie, mit dem wir 
jedoch erst spater uns zu befassen haben.

Hier ware es freilich am Ort, auch von der Betheiligung aus- 
wartiger, das ist niclitattisclier Epheben an den entsprechenden poli- 
tischen uud religiósen Festen ihrer Heimat zu handeln'; allein durch 
die bis jetzt aufgefundenen Urkunden sind wir iiber den Bestand von 
nichtattischen Ephebencursen, wie schon die oben S. 65 gegebene 
Uebersicht erkennen lasst, nur sparlich und so zu sagen gelegentlich 
unterrichtet. In Sparta opferten die Epheben dem Zeus Enyalios 
(Pausan. III, 14, &). Zu Pergamum betheiligten sie sich an der 
Asklepiosfeier, in Teos feierten sie Herakles und die Musen, dann all- 
jahrlich das Geburtsfest eines gewissen Pius >). In Sestcs opferten 
sie mit dem Gymnasiarchen Menas bei Beginn des Jahrescurses dem 
Hermes und Herakles1 2). In Kyme nahmen die Epheben u. a. Theil 
an der Leichenfeier des L. Vaccius Labeo, C. J. Gr. no. 3524; zu 
Ephesos trugen sie bei Prozessionen die heiligen Gerate, gleichwie 
die attischen Epheben das Jakchosbild nebst Zubehor geleiteten 3J.

1) C. J. Gr. no. 2214; Le Bas et Waddington Yoyage etc. 90; C. J. Gr. 
no. 3062 a).

2) Hermes VII, S. 118, vs. 62 t<u re 'Eppc? (sic) zai r<5 lipazie? roTę zaEl- 
i3ou[iśvoię tój ■pp.vaaicp Scott oiup rou Sńpou zai ri;; ro>v vću>v acurTjpiat, ebenso 
vs. 78 dy<uva —ąj 'Epps? zai t<u 'lipazie?.

3) Wood Discoveries at Ephesus, Tit. Saint, col. 7, lin. 30.

Bisweilen traten die Epheben auch mit anderen politischen und 
religiósen Vereinen (htaoot) in Beziehungen. In Thera hatten sie 
Zutritt zu einem Thiasos, der zu Ehren eines Andragoras, Epiktetos, 
Kratesilochos und Phoinix sich gebildet hatte, C. J. Gr. no. 2448- 
In einer Widmung von Teos C. J. Gr. no. 3101 erscheinen vereinigt 
oi lęrjpot, ot vśot zai ot Staaoi itdvTsę.
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Wo in den Inschriften die Aufzahlung der fiir die Epheben 
bcdeutsamen Ausziigc und Feste ihr Ende findet, da werden gewóhn- 
lich vor dem Ilinweis auf die literarischen und philosophischen 
Studien eines Ephebencursus noch einige zum Besten der Volks- 
gemeinde geleistete Dienste summarisch erwahnt und der dafiir 
iibliche Dank den Epheben erstattet. Zu den weiteren óffentlichen 
Leistungen namlich (ra zabipoma, za ouó tcuv G"paT7)Y<uv Ttapa^jeZ- 
Z'jpeva, za&aitsp itspt, tout<d'> zpoaisTazTa'., zaból; łirśtarioy u. s. w. 
vergl. Verhandl. S. 23. 28), wie sie durch Gesetz und Herkommen 
den attischen Epheben oblagen, gehórt einmal, wenigstens nach dem 
Wortlaut der spateren Urkunden, das im Altertum an den Ilafen- 
platzen iibliche Verbringen der Schiffe ins Trockne (at ygw/.ziat) 
oder in gedeckte Schiffshauser (vsojactzot), die natiirlich von dem 
eigentlichen Seearsenal (vćojpi-A) wohl zu unterscheiden sind. Die 
also gesicherten Fahrzeuge wurden bei Eróffnung der Schifffahrt 
mittelst Walzen flott gemaclit und ins Meer hinabgelassen *).  Mit 
dem Eintreten der guten Jahreszeit ergab sich auch bei diesem Ge- 
schaft eine erwunschte Gelegenheit zur Erprobung der jugendlichen 
Kraft und Geschicklichkeit unserer Epheben1 2).

1) Cf. Anthol. Pal. II, p. 284 apri 8s Soupar eotaiv sTKDkta&yjas xuXćv8poi; | oXxaę
atc 7póv«)v eę eXxopevq. Horat. Carrn. I, 4, 2 trahuntque siccas machinae ca-
rinas. Caesar de b. civ. II, 10 machinatione navali phalangis subiectis sqq.

2) Ueber den Passus einer Inschrift ayvereX€Gavro xat ve<oXxtaę -a>v dępdz- 
ru)v xa». Tiov aXXu>v •7cXoiu)v x[at]v(«v, Dumont xowidv, vergl. unten im 10. Abschnitt.

3) Yergl. Verliandl. S. 24 iiber ,rcpoaiq8pe,j3av raię sxxXqaćaic, in demselben 
inne wird noch zapeSpeóew und ecpsSpeuew ver wendet.

Ferner ist in der gleichen Weise erwahnt die Verwendung der 
Epheben in den Volksversammlungen, behufs Aufrechthaltung der 
Ordnung3). Aus den diesbeziiglichen Angaben erkennen wir mit 
Siclierheit, dass jedenfalls in der makedonischen und vielleicht auch 
noch in der rómischen Zeit, aus der ja die ausftihrlichsten unserer 
Ephebeninschriften stammon, den Dienst der friiheren Lexiarchen 
[anfangs sechs, dann mit Gehulfen (-o$drat) dreissig an der Zahl] 
unsere Epheben zu versehen hatten. Selbstverstandlich mussten 
wenigstens im letzten Jahrhundert des rómischen Freistaates auch 
die Beschliisse der athenischen Gemeinde noch etwas gelten, wiewohl 
bekannt ist, dass diese Gemeinde von śden Rómern nach Auflosung 
des achaischen Bundes langst im aristokratischen Sinn reformirt 
worden war. Damals wird es also wohl iiberhaupt keine Lexiarchen 
mehr gegeben haben.
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Zugleich gewinnen wir aber damit eine weitere Bestatigung 
unserer oben gegen Th. Bergk festgehaltenen Ansicht iiber die ein- 
schlagige Function der Epheben, dass sie namlich in ihrer Eigenschaft 
ais Peripoloi wirklich zu polizeilichen Diensten herangezogen werden 
konnten.

Angesichts dieser Bedeutung der Epheben ais einer bffentlichen 
Sicherheits - und gelegentlich auch einer Ehrenwache erklart 
sich endlich von selbst die weitere Mittheilung in unseren Urkunden, 
dass die Epheben auch angesehenenFremden, die zu gelehrten Zwecken 
oder auch ais hochgestellte rómische Beamte auf der Durchreise nach 
Vorderasien, im Dienste der Diplomatie u. dgl. Athen besuchten, das 
Ehrengeleite zu geben und ihnen, ais den „Freunden und Gon- 
nern des Volkes“ hóchst wahrscheinlich ais Fiihrer und ais Schutz- 
wache zu dienen hatten. Wir glauben schon in den Verhandlungen 
derWiirzb. Philol. Gesellsch. S. 22 deutlich nachgewiesen zu haben, 
dass der Ausdruck coupa/oi; 'Puipaioi; sj;oojaavTO t<ż; a7tav-rjost;, nicht 
etwa mit E. Curlius auf gewisse Kriegsspiele bezogen werden diirfe. 
So heisst es auch auf der zweiten der daselbst commentirten Inschriften 
Z. 21 bestimmt genug: dr.łpTtir; 8ta rotę Kapaytvo-
p.ś’>otę cptkca; zat sugpptai; 'Ptupatot;, ebenda Z. 75 vom Kosmeten 
der Epheben eines Curses: rot; 8s <pfXot; zat aopua/ot; Ptopatot; snow;- 
cato aa; dita>r>]asię, auf der dritten Inschrift Z. 15 dzrp/T7j3av ós zat 
toT; aoppa/ot; zat [rotą] suipystat; too Sijpoo 'Pwpatot;

Die Athener hatten aber auch vollen Grund, den Bomem dank- 
bar zu sein. Ais socii atque amici populi Romani erfuhren sie fort- 
wahrend, von der schrecklichen Erstiirmung Atbens durch Sulla ab- 
gesehen, eine ziemlich glimpfliche Behandlung. Formell bestand noch 
immer die Demokratie zuRecht in Athen, nachdem in ganz Griechen- 
land die letzten Reste bffentlichen Lebens erdriickt .waren. Aller- 
dings war die Summę der regierenden und richterlichen Gewalt, im 
Sinne einer aristokratischen Repression, auf den Areopag iiberge- 
gangen. Ais oberster Beamter mit ausgedehnter Vollmacht waltete 
der erste von den Strategen (oTpaTijyó; girl rd okXa); auch erfolgte 
die Besetzung der Aemter nicht mehr durch das Loos, sondern durch 
Wahl, und zwar, wenigstens bei Strategen und Archonten, unter Be- 
schrankung der Wahlbarkeit auf die Begiiterten. Endlich hatten die 
Beschlussfassungen der Gemeinde im Theater im Grunde nur den

i) Damit vergleiche man eine bei Julianos im Misopog. ed. Hertlein p. 462 
beschriebene Scene: rouę ev rep -rcpoacretą) pera tujy dp^óvrcov eataAuevouę

sili rtva oopj(poptav evóp.taev aurou ^apiv up.cuv roóę irpofóyouę itapaszeiznY 7zaaav 
Tcezot^a&at • zat Od«aov ditoftaę ikkou upo^ysY aua xrX. 
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einen Zweck, Ehrenbezeugungen an fremde und einheimische Gbnner 
in den hergebrachten feierlichen Formen zu genelimigen und fiir 
glanzende Bauten und Unterstiitzungen den Dank der Stadt zu de- 
kretiren. Aber trotz alledem war und verblieb Athen auch jetzt 
noch die gefeiertste Stadt unter den Griechen, der „Sehstern im 
hellenischen Auge“, und ward ais solche und ais „freie Stadt“ von 
den Romern, wie seinerzeit von Kónig Philippos, mit besonderer 
Riicksicht behandelt. Wenn die Athener also nach endgiiltiger Be- 
seitigung des makedonischen Einflusse3 der Góttin Roma ein Heilig- 
tum errichteten, so war das immerhin, im Vergleich mit der Vcr- 
gófterung der hellenischen Zwingherrn, eine wiirdigeForm desDankes1)- 
Erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts n. Chr. und seitdem das 
kaiserliche Regiment immer entschiedener die Oberaufsicht iiber die 
Verwaltung auch der freien Stadte beansprucht, greifen auch hier die 
Provinzialstatthalter mit weniger Schonung ein. Mit dem Tode Mark 
AureFs hórt fiir die Athener die spezielle kaiserliche Gunst auf, dereń 
sie sich besonders unter Hadrian und den Antoninen zu erfreuen 
gehabt hatten. Septimius Severus (193—211) liess sie sogar seine 
Ungnade, die sie sich bei seinem Studienaufenthalt in Athen zuge- 
zogen, fiihlen, indem er ihre Privilegien, wir wissen nicht in welcher 
Weise, einschrankte 2).

Es begreift sich, dass in dieser Periode, nachdem durch die 
zahlreichen Fremden der geschlossene hellenische Charakter der atti
schen Bildungsstatte mehr und mehr zu einem kosmopolitischen er- 
weitert und umgestaltet worden, auch das heimische Institut der 
Ephebie einer Umwandlung nicht entgehen konnte. Allem Anscheine 
nach war schon in der Diadochenzeit, etwa mit der Griindung der 
beiden neuen Gymnasien, des Ptolemaion und Diogeneion, fiir die 
innere Gestaltung des Instituts jene Wendung eingetreten, infolge 
dereń auch die Jahrhunderte lang mit Stolz gepflegte Einrichtung 
der offentlichen Ephebie ihrer organischen Zersetzung verfiel, wenn 
dieselbe auch noch langere Zeit fortexistirte. Von diesem Schein- 
leben indessen in der Periode des Verfalls wird erst spater die Rede 
sein im 18. Abschnitt.

r) Nach Curt Wachsmuth Die Stadt Athen im Alt. I, S. 674 ware es wahr- 
scheinlich, dass in Athen schon vor Beginn nnserer Zeitrechnnng der Góttin Roma 
nnd dem Kaiser Augustns ein Rundtempel geweiht wurde, womit dann der Kaiser 
in den ehrwiirdigen Kreis der Burggottheiten aufgenommen war, wie denn sein 
Fest mit dem der Panathenaen rerbunden erscheint.

2) C. Wachsmuth a. a. O. S. 703.
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§ 5.

Ber Unterricht im Naliekampfe oder dem Kampfe mit 
schweren Waffen (ćitAopa/ta).

Bei den Alten ist fiir das Wort Hoplomachie jedesmal wohl zu 
unterseheiden, in welchem Zusammenhang es gebraucht ist, ob im 
engeren und eigentlichen, oder in einem ganz allgemeinen Sinne. Im 
ersteren Fali ist namlich das Fechten in ganzer voller Riistung ge- 
meint, mit schweren Waffen; im zweiten dagegen sind kriegerische 
Waffeniibungen iiberhaupt zu verstehen, Waffenkiinste aller Art1). 
Damach umfasst allerdings die Hoplomachie, obwohl auch allgemein 
demReitengegeniibergestellt1 2), auch das Gebiet dermodernen 
Fechtkunst auf Hieb und Stoss, ebenso die Gymnastik der gehar- 
nischten Ritter des Mittelalters. So erklart es sich, wenn bei Apollo- 
doros II, 4, 9 Kastor den Herakles in der Hoplomachie, dagegen 
nach Theokritos XXIV, 123 — 127 in verschiedenen Waffenkiinsten 
unterrichtet haben soli. So wird bei Lukianos ~spt op-/. § 10 fiir 
den Unterricht der spartanischen Epheben ganz einfach die gym- 
nastische Seite ihrer Bildung mit óu/.cpa/sb, die musische aber in 
charakteristischer Weise mit op/sia&at bezeichnet (Band H, S. 390). 
Nach Plutarchos Cat. mai. c. 20 gab Cato seinem Sohne persbnlich 
Unterricht im órcAopa/siy, namlich in der eigentlichen rómischen Kriegs- 
gymnastik. Aber auch die Gladiatorenkiimpfe heissen mit demselben 
Ausdruck on/.opa/fa und die Kampfer selbst gk?.ou<z^-z. und pioopd/Gt, 
neben dem allgemeinen dW.rjat.

1) Galen. (le valet. tuenda II, 12 tóv eu-eipÓTa-cw rf4« uItjc r<uv ó AOtiayi- 
■Z(MV ztX. Hom. 11. II, 823, V, 11 pap;? G eiSó-re icdajję.

2) Piat. Symp. p. 221 B ewyoy 'fip Ttapa^s^ous-zoc iKitov e/uw, outos 82 óitXa. 
Unser Ausdruck „die Flintę ins Korn werfen“ hat bei Xenoph. Heli. III, 2, 17 
die reale Fassung: ot pev Ttveę r.aTaltiumsę roi oitto ta oirXa dttsStSpaazo. Vergl. 
iiberhaupt die unten im § 11 init. aus Lysias angefiihrten Stellen.

3) óitXopayoę, óitXcpd)p]?, óitz.oSiSaz-nję, campidoctor.

Die Hoplomachie wird uns auch ais besonderer Uuterrichts- 
gegenstand der Jiinglinge haufig genug erwahnt. Fiir unsere Epheben 
zumal bedeutete das Wort ohne Zweifel eine griindlichere Anweisung 
zum Gebrauch der Waffen, ais sie gewóhnliche militarische Uebungen 
gewiihren konnten. Der Feclitmeister3) ist laut unseren Quellen 



140

entweder ein Mann, der aucli taktische und strategische Wissenschaft 
lehrte, fiir solche, die sich vorzugsweise der Kriegslaufbahn widmen 
wollten 1), also Fechtmeistor und Lehrer der Taktik zugleich, oder 
aber, wie dies in den spateren Zeiten die Regel war, eine Art Sergeant 
oder ein gedienter Veteran, der ais Exerciermeister (exercitator) den 
Rekruten militarischen Elementarunterricht ertheilte. In Rom geschah 
solches gewohnlich auf dem Campus Martius 1 2), in Griechenland fiir 
die Knaben in einer Privatschule (ita/.aćarpa), indem der Lehrer 
selbst die zahlenden Schiller heranzuziehen suchte, fur die Epheben 
in einem wohlausgestatteten Staatsgymnasium, wie es in Athen das 
Lykeion war3 * * * * 8). Den Uebergang von der óitZopuzyća zur wzttzłj hatte 
ubrigens schon Platon angedeutet, wie wir sogleich sehen werden. 
Bei den Romern unterriclitet der campi doctor oder doctor cohortis 
zunachst Infanteristen, wogegen sich bei den Cavallerieabtheilungen 
zur Ausexercirung der Rekruten (tirones) der exercitator findet, d. i. 
ein centurio, der dem tribunus im Rang zunachst stelit (Becker-Mar- 
ąuarclt Rom. Alt. III, S. 429).

1) Piat. Euthyd. p. 273; Lacli. p. 181 u. ff.; Xenopli. Iłem. III, 1.

2) Daher heisst er dort campidoctor. Du Cange '. campidoctores, qui scien- 
tiam armorum et omnes armaturae numeros militibus tradnnt. Gloss. Graeco-Lat.
campidoctor, or.ż.ooiJar-Tj;, in spaterer Latinitat auch campiductor, id est pugil
sive ductor, sive capitaneus, xap.ut3ejxtiup. Orell. Inscr. Lat. no. 1790 doctor
cohortis. Auch die lanistae heissen doctores. Vegetius I, 13 nennt die campi
doctores auch armorum doctores. Horat. Serm. I, 1, 90 są. ut si ąuis asellum | in
campo doceat parentem currere frenis.

8) Die Lehrer heissen auch oi Taxrtxoi, Axioch. p. 366 E, Piat. Gorg. p. 456 E 
touj Ttai5orpi{3aę zai óv ottlotc 3ioaaxovra{ pcfyesSai. p. 456 D uoznlow, itafxpar'.aCeiv xal 
ev oitlotj payesdat. Auflnschriften finden wir aitoSsięets ev rois óitloit xal itepi ta raxrixa. 
Veget. de re milit. I, 3. III, 6 Interponeudi ergo sunt exercitatissimi campi doctores, 
vicarii, vel tribuni, qui alacriores tardent et pigrius incedentes accelerare compellant. 
Ael. Lamprid. Alex. Sev. 53 campidoctores vestri hanc (vocem) vos docuerunt contra 
Sarmatas et Germanos ac Persas emittere etc. Amm. Marceli. XV, 3, 10. Libanios 
ed. Reislce IV, p. 626 extr. piafio8orsiv r<u Si3asxal<p tiuo raxrtx<uv, ibid. p. 689 
med. Auch Ausdriicke wie arma campestria sind damach zn verstehen, z. B. 
Horat. Ep. ad Pis. vs. 379 ludere qui nescit, campestribus abstinet armis. Epp. I. 
18, 54 proelia campestria.

Die Hoplomachie im engeren Sinn ais Zweikampf in voller 
Rustung oder mit Schutz- und Trutzwaffen erscheint zwar im hero- 
ischen Zeitalter ais wesentlicher Bestandtheil der Agonistik, nicht 
aber in der historischen Zeit und bei den grossen Festspielen der 
Hellenem Homer lasst Ajas und Diomedes, nach dem gbttlichen 
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Peliden die beiden starksten Ilelden, im Zweikampfe mit schweren 
Waffen sich messen (II. XXIII, 811—825). Spater scheint diese 
Kampfart lediglich bei einer fórmlichen Herausforderung gewahlt 
worden zu sein (Herod. VI, 92; IX, 75; Pausan. VI, 5, 3; 3, 1.). 
Auffallend ist immerhin, dass Plutarchos Symp. V, 2 fórmlich Ver- 
wahrung einlegen zu miissen glaubte gegen eine zweifelhafte Ueber- 
lieferung, wonach einst zu Pisa ein solcher Zweikampf angeblicli auf 
Leben und Tod, also bis zur Todtung des Besiegten geiibt worden 
sein sollte. Krause bemerkt in dieser Hinsicht (Gymnast. S. 612) 
nicht unpassend, dass in der historischen Zeit die Hoplomachie des- 
halb von der Agonistik ausgeschlossen erscheine, weil sie ohne augen- 
scheinliche Leibes- und Lebensgefalir nicht ernstlich ausgefiihrt wer
den konnte, oder auch, weil dieser Kampf auf Kosten der Existenz 
des einen Agonisten eine zu rasche Entscheidung herbeifiihren konnte, 
ohne der Schaulust entsprechende Befriedigung zu gcwahren. Dcnnsonst 
„miisste es befremden, warum man gerade diejenige Kampfart, welche 
am meisten zur Ausbildung des geschickten und tapferen Kriegers, 
eines wichtigen Zweckes in der Gymnastik iiberhaupt, beitrug, ver- 
schmaht habe“. Wir mochten indessen abermals die grundverschie- 
dene Auffassung der Griechen in diesem Betreff heryorheben, die in 
der besseren Zeit bekanntlich einer roheren Athletik kaum weniger 
abgeneigt ist, ais der offenen und professionellen Hinmordung, wie 
sie aus dem blutigen romischen Gladiatorenwesen sich ergab.

Bezeichnend ist auch das Urtheil bei Euripides im rasenden 
Herakles vs. 188 ff. iiber den Kampf mit schweren Waffen (av/jp 

Sou/.ó; Bart t<nv gtc/,o>v) :

„Die weiseste Erfindung aber, Bogenkunst, 
verschmahest du ? So horę, dass du weiser sei’st! t 
Sklav’ seiner Waffen ist der Schwerbewaffnete, 
und wenn die Nebenmanner nicht gleich tapfer sind, 
trifft um der Nachbarn Feigheit auch ihn selbst der Tod. 
Zerbricht ihm gar die Lanze, mag er, waffenlos, 
sich nicht erretten einzig durch der Hande Kraft. 
Wess Faust dagegen wohlgeubt den Bogen fiihrt, 
Der schiitzet, tausend Pfeil’ auf And’re fortgeschnellt, 
das Thenerste, sein eignes Leben, in der Schlacht: 
denn fern sich stellend wehret er dem Feindesheer, 
und unsichtbaren Pfeilen fallt der Sehende.
Er aber gibt sich selber nie dem Gegner bloss, 
stets wohlgesichert; und der Kriegsweisheit Triumph 
ist dieses ja, die Widersacher ziichtigen 
und, sich bewalirend, keiues Zufalls Sklave sein.“
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Ais Erfinder der Hoplomachie im Sinne eines methodischen 
Ecchtunterrichtes wird Demeas von Mantineia gcnannt <). Auch scheint 
ein solcher Unterricht, nachdem dic Sache anfanglich geringschatzig 
behandelt worden war, spater im gewohnlichen Erziehungsplan der 
jungen Griechen festen Fuss gefasst zu haben; wenigstens auf unseren 
attischen Ephebeninschriften erscheint der Fcchtmeister regelmassig 
unter dem iibrigen Lehrpersonale ais Waffenlehrer der Epheben. 
Schon Boclfh hat zu C. J. Gr. no. 266 p. 369 bemerkt: est
is praeceptor armorum, qui ephebos inde a duodevigesimo anno in 
•nspiuoZot; militantes excrcebat in gymnasiis. Die in der Palastra 
begonnenen gymnastischen Uebungen wurden also von den Epheben 
noch immer betrieben, wahrend sie ais Ttspćrtokoi dem Staate dienten, 
in Fortsetzung des friiher genossenen Unterrichts und in planmas- 
sigem Wechsel mit der intellektuellen und literarischen Unterweisung. 
Somit ist es, da der Hoplomachos auf diesen Inschriften durchgehends 
ais Ephebenlehrer genannt wird, vornweg wahrscheinlich, dass er 
unter der Oberleitung des Kosmeten in der spateren Zeit das rein 
militarische Element betonte und einiibte, und dies starker, ais es 
bis dahin von Seiten des Padotriben oder des Gymnasten geschehen 
war (Bd. I, S. 265). Wir wollen jedoch vorher sehen, wie Platon 
diesen Unterricht gewiirdigt hat.

Platon halt das Fechten, und zwar, wie der Zusammenhang er
kennen lasst, das Fechten in voller Riistung fiir eine Kunst, die 
jungen Miinnern auf mannigfache Weise niitzen kann. Schon deshalb ist 
die Hoplomachie gut, weil die Jiinglinge, wenn sie sich in ihrer Musse 
damit beschaftigen, anstatt ganz andern Dingen sich hinzugeben, am 
Kórper kraftiger werden. Es ist eben diese Leibesiibung nicht geringer 
ais irgcnd eine, noch weniger Miihe erfordernd, und zugleich ge- 
ziemt sie sich neben derReitkunst vorzugsweise fiir einen anstandigen 
Mann (sZsóDspo;). Denn fiir den Kampf, in welchem wir Meister 
sein sollen und der uns wirklich bevorsteht, iiben sich allein diejeni- 
gen, welche sich mit den auf den Krieg beziiglichen Werkzeugen 
(opyava) iiben. Dann wird diese Kunst auch in der Schlacht selbst 
Vortheil bringen, wenn man in geschlossener Ordnung (iv mit
vielen andern fechten soli. Am meisten jedoch niitzt sie, wenn sich 
die Glieder auflosen (orav /mh<uatv ca und schon der Einzelne
gegen den Einzelnen kampfen muss, yerfolgend oder ais verfolgter, 
bei jedesmaliger Yertheidigung. Nicht wohl móchte dann Einer, der

Atlien. IV, C. 13, p. 154 D itpóę toutoic xai ÓTcZojia^tac ptaO^aetę ev Mav- 
Ttveta i:pw-ov eupś&q<5av, ńr^p-sou xb -śyyrftw. xara3e{$avroę. 
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sich hierauf versteht, Einem unterliegen, noch auch vielleicht mehreren, 
sondern er móchte iiberall Sieger bleiben. Ueberdies erregt diese Kunst 
auch die Lust nach einer andern edlen; denn jeder, der in voller 
Rustung zu fechten gelernthat, wird'auch nach der verwandten Kunst 
(506 psdhjparo;) der Schlachtordnung streben, und hat er diese 
erlernt in eifrigem Weiterstreben, dann wird er zur gesammten Heer- 
fiihrerkunst (at orpangpott) fortschreiten. Daraus leuchtet nun ein, dass 
die hiermit verbundenen Kiinste und Bestrebungen, zu denen diese 
Kunst die Einleitung abgeben diirfte, anstandig und in hohem Grade 
wert sind, von einem Mann erlernt und betrieben zu werden (Piat. 
Lach. V, p. 181E —182 C.). Koch aber ist ein nicht geringfugiger 
Umstand hervorzuheben, dass diese Kenntniss einen jeden im Kriege 
nicht um ein geringes mutiger und tapferer, ais er sonst gewesen, 
machen diirfte; ferner, wenn dies Einem auch geringfiigiger erschei- 
nen sollte, dass durch sie auch ein Mann in anstandigerer Haltung 
(soop^pcyśaTspor) sich zeigt, wo der Mann eben anstandiger erscheinen 
muss, und zwar da, wo er durch die Haltung den Eeinden noch 
furchtbarer (Óswórspo;) erscheint (ebenda p. 182 D). Wenn wir aus 
diesen Griinden die Kunst in ganzer Kiistung zu fechten empfehlen, 
so kbnnen wir doch nicht umhin zu bemerken, dass von ihr, falls 
ihr der wahre Kutzen nicht abgesprochen werden soli, alles Schein- 
wesen, wodurch das Erstaunen der Zuschauer hervorgerufen und eine 
gewisse Ostentation von Tapferkeit ausgeiibt werden soli, entfernt 
bleiben muss. Besonders haben diejenigen einen solchen Fehler ab- 
zulegen, die sich fiir Lehrer dieser Kunst ausgeben und anbieten 
(p. 183 A sq.).

Die letzte Bemerkung bezieht sich deutlich genug auf die 
Prahlerei solcher Lehrer der Fechtkunst, die nach Art der Sophisten 
dadurch sich verachtlich machten, dass sie die Tapferkeit zu lehren 
vorgaben und so zu sagen ihre Kunst feilboten, ohne sich jemals im 
Kriege persónlich ausgezeichnet zu haben. Ein Beispiel wird an 
Stesilaos im Platonischen Dialoge selber vorgefiihrt. Dass iibrigens 
die Kunst der regelrechten Leibesiibungen von einzelnen Sophisten, 
wie Ikkos aus Tarent, Herodikos aus Selymbria, besonders in diate- 
tisch-orthopadischer Hinsicht gelehrt wurde, ist bereits oben S. 107 
und im ersten Band S. 266 liervorgehoben worden.

*Die Hoplomachie war demnach keine gewóhnliche Kraftiibung 
hellenischer Jiinglinge; vielmehr war sie in militarisch-gymnastischer 
Hinsicht sogar der Mittelpunkt ihrer Leibesiibungen, insofern es sich 
um die Ausbildung zum Infanteristen handelte. Ziemlich friih schon, 
wie es scheint, blieb der Hoplomache der Epheben mehrere Jahre 
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nach einander in Function (Verhandl. der Wiirzb. Phil. Ges. S. 25); 
einem lebenslanglichen Padotriben Abaskantos (-a:3p-pi8ouvto; Sta picu 
Apctaxa>TGo, ebenda S. 28) ward auch die Hoplomachie auf Lebens- 
zeit iibertragen, und es behauptete sich dieser Brauch bis in die 
spatesten Zeiten, nach dem Zeugniss der Ephebeninschriften !). Ueber- 
haupt aber standen in der Periode des Verfalls der Gymnastik we
nigstens die Uebungen im Fechten und Reiten noch verhaltniss- 
massig in gutem Betrieb. So wird uns von Philopoimen erzahlt, 
dass er von Jugend auf ein Soldatenfreund (tpt/.03?paTtu)?7ję) gewesen 
sei und mit Yerschmahung der eigentlichen Gymnastik undAgonistik 
stets fechtend und reitend (ozZopa/oji/ za! t7titsucuv) den kriegerischen 
Uebungen obgelegen habe (Plutarch. Philop. c. 3). In den Gesetzen 
empfiehlt einmal Platon die JzZopa/ia sogar an Stelle der zaZr) und 
der verwandten Uebungen, damach sollten Einer gegen Einen, Zwei 
gegen Zwei bis zu Zehn gegen Zehn fechten lernen1 2). Auf jeden 
Fali aber stellten ,die Wettkampfe der attischen Epheben an den 
Thescen, womit sie theils im Fechten mit kleinem Śchild und Lanze 
(ł> aamSto) zat Sopatt), theils mit dem grossen Schild und demSchwert 
(ev Oopstp zat pa/aipa3) ihre Fertigkeit in der Fiihrung der 'Waffen 
Óffentlich bekundeten, sich ungleich ernster und wurdiger dar ais 
die heutigen Fechtiibungen unserer Epheben, wie sie an den Iloch- 
schulen Deutschlands in finsteren gemietheten Lokalen abgehalten 
werden, ais ein „ktimmerlicher vermeintlicher Ersatz" (JTzcoó.s-Yerm. 
Schrift. III, S. 177) der alten Fertigkeit, die gewiss nicht mit diesem 
„Fechten auf dem Fechtboden" vergleichbar ist. Noch spat, in der 
Zeit des Yerfalls und nachdem auch die atpaTr^Gt gjtt ticZtrów 
langst ihre alte Bedeutung verloren hatten, leuchtet uns bei den 
Griechen ein Wiederschein des Ansehens entgegen, im welchem ehe- 
dem der Nahekampf (órcZopa/ta) gestanden hatte gegeniiber demFern- 
kampfe (azpoPoZtCsa&at, TO$suetv). Der Sohn des alteren Herodes, 
Eukles, der wahrend der Abwesenheit seines Yaters in Rom dessen 
Stelle zu vertreten hatte, Yerwaltete das Amt des Hoplitenan- 
fii h r e r s, das freilich damals von keinerlei militarischer Bedeutung mehr 

1) Vergl. auch Dumont I, p. 189, not. 2 iiber eine Hoploinachen-Familie ; 
Zangemeister Inscriptt. parietariae no. 2363 iiber einen kaiserlichen Secretar 
Abascantus; L. Friedlander Darstellungen aus der Sittengescli. Roms III, S. 342.

2) De legg. VIII, p. 833 E; 834 A za. Jś zat’ isyuv, avrt itaZ^c xe zat tuJv 
toiout<uv, ta vuv oaa |3apśa t>jv ev TOtę oitZotc ua/rp, eva ts Ttpóc eta Stajia^opetou? zrl.

3) Daher dieVerbindung zaTaitaZtij. azotTtąi, tó£(u, óitZoptayta, Oupeop.a^ia 
z. B. auf der Inschrift von Samos, Dittenb. de eph. att. p. 55, Dumont II, p. 219.
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war, aber durch die ihm gebliebene Verpflichtung, der Stadt Athen 
die notige Zufuhr von Lebensmitteln zu sichern, noch immer fiir 
wichtig, ja vielleiclit fiir das einflussreiehste stadtische Amt gelten 
konnte (Kdmmel Herodes Attikos S. 5.J.

In Platon’s Gesetzen p. 833 sqq. werden auch fiir die Jung- 
frauen entsprechende Uebungen vorgeschrieben. An die Stelle des 
itayzpdrto^ jedoch sollte bei diesen die Tiskraartz/ treten, ganz in dem 
Verhaltniss der vorhin erwahnten óitkopa/ta łv aaiuShn zu jener ev 
•hopew ’). Uns will es freilich bediinken, ais ob darin, gleichwie in 
gewissen andern Partien der Platonischen Gesetze, immerhin einige 
Concessionen an die von den Zeitgenossen gemachten Erfahrungen 
zu erkennen waren. Indessen auf den gymnastischen Cursus der 
spartanischen Madchen kommen wir spater in einem eigenen Ab- 
schnitt iiber Madchenerziehung zu sprechen. Dass aber die gesammte 
militarische Taktik der Griechen eine griindliche Aenderung erlitt, 
seitdem durch Iphikrates und andere Feldherren leichtes Fussvolk 
(łcekraarat) eingefiihrt und ausgebildet wurde, ist jedermann aus der 
Geschichte des Kriegswesens hinlanglich bekannt. Die altere schwer- 
fallige Hoplitenaufstellung raumte einer neuen Combination von Leicht- 
bewaffneten das Feld; die Hoplomachie aber bildet nach wie vor 
den Mittelpunkt in den Waffeniibungen der Jiinglinge, um welchen 
sich immer wieder die iibrigen, das Speerwerfen, Bogenschiessen, 
Schleudern etc. gruppiren.

Bei den Romern treffen wir aus den wiederholt angedeuteten 
Griinden keine abgeschlossene spezifische Ephebenbildung wie in 
Athen, sondern die allgemeine militarische Ausbildung, die jeder 
jungę Romer zu Anfang seines Kriegsdienstes (tirocinium militiae) 
sich aneignen musste. Welche Abanderungen, resp. Neuerungen aber 
in derselben stufenweise eingetreten seien, je nach dem Gange der 
Gesammtentwicklung des Staates und nach den taktischen Erfahr
ungen, zumal seit der Beriihrung mit dem griechischen Kriegswesen, 
ist ausnebmend schwer zu bestimmen, da unser jetziges Quellen- 
material eine gleichmassige Behandlung des Gegenstandes fiir die 
verschiedenen Perioden fast unmbglich erscheinen lasst. Am deut- 
lichsten noch lassen sich mit Becker-Marguardt Rom. Alt. III, 2,

ł) Vergl. auch die Unterscheidung zwischen legiones cetratae und scutatae 
bei Caesar de b. civ. I, 39 mit Herzog's Anmerkung.

Grasberger, Erziehung etc. UL (die Ephebenbildung). 10
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S. 237 9 drei Ilauptperioden der romischen Heeresverfassung 
unterscheiden: 1) Burger heer, fiir die Zeiten a) vor Seryius
Tullius, b) von Servius Tullius bis Camillus, c) von Camillus bis 
Marius; 2) Sbldnerheer, von Marius bis Augustus; 3) stehen- 
des Heer, a) von Augustus bis Hadrianus, b) von Hadrianus bis 
Constantin.

Natiirlich war auch in den romischen Verhaltnissen der Kriegs- 
dienst bei den Reitern ungleich kostspieliger und darum vornehmer 
ais der zu Fuss. Es ist jedoch wohl zu beachten, dass hier, anders 
ais bei den Athenern, das Verhaltniss der Waffengattungen sich bald 
umkehrte, indem der vom Reiterdienste ausgeschlossene, rasch auf- 
bliihende Plebejerstand seiner Biirgerpflicht lediglich ais Fusssoldat 
Geniige leisten konnte; das Fussvolk erlangte hiedurch friihzeitig 
eine iiberwiegende Bedeutung, die bereits durch die Verfassung des 
Servius ihre Sanction erhielt. Ausserdem ist wiederholt daran zu 
erinnern, dass die jungen Romer insofern wohlvorbereitet ihren Dienst 
antraten, ais anhaltende und strenge Leibesiibungen bis zu diesem 
Zeitpunkte beinahe ihre einzige Bildung und Erziehung ausmachten. 
Dagegen mit der Theorie der Kriegskunst scheinen sich die 
Romer vor der Zeit IIadrian’s nicht sonderlich, wenigstens nicht in 
gelehrter Weise beschaftigt zu haben; erst von da an griffen sie 
gelegentlich nach den Lehren der griechischen Taktiker, wofiir eben 
die lateinische Literatur wenig Mittcl bot. Allerdings wurden schon 
vor Trajan fiir die Exerciriibungen der Soldaten Graeculi magistri 
zu Hiilfe genommen; aber ,man iiberzeugte sich auch, dass das 
Prinzip der alten romischen Taktik nicht langer haltbar sei und mit 
einem neuen vertauscht werden musse, das man den damaligen 
Zustanden und Bediirfnissen entsprechend erachtete" (Becker-Marquardt 
III, S. 455). Den Verfall vollends, auch der herkommlichen ein- 
seitigen Kriegsgymnastik unter denRomern, lasst uns deutlich Aegetius 
erkennen, dessen Anleitung zur Kriegswissenschaft unter dem Kaiser 
Gratianus (gest. 383 n. Chr.) ais hbchst notwendige Uebungen der 
Rekruten Dinge bezeichnet, die sich grossentheils auf ein verweich- 
lichtes und erschlafftes Zeitalter beziehen.

Dem Alter nach waren die kriegstiichtigen Romer, wie schon 
friiher bemerkt wurde, vom 17. bis zum 60. Jahre verpflichtet zu

■) Yergl. Kochly inVerhandl. der XXVI. Yersammlung der deutschen Philol. 
in Wurzburg 1868, S. 30—49 Pyrrhos und Rom ; die Phanlangen- oder die Linear- 
taktik; und besonders auch Dr. Schmidt Ueber die Orgauisation und Gefechts- 
weise des leichten romischen Fussrolkes, Gymnas. Programm von Bunzlau 1873.
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dienen; zum Felddienste jedoch wurden in der Regel nur die jiingeren 
Manner bis zum 45. Jahre Yerwendet. Zuweilen wurde jedoch auch 
das 50. Jahr ais Grenze der Dienstzeit angesetzt. Aus einer merk- 
wiirdigen Angabe des Suetonius erfahren wir gelegentlich, dass es 
auch in der damaligen strengen Rekrutirung nicht an Beispielen einer 
Verstummelung der Gliedmassen fehlte, um sich solchergestalt der 
Aushebung und Einstellung zum Militar zu entziehen 1).

Seit der militarischen Reform des Marius sah man bei der 
Aushebung mehr auf die kórperliche Befahigung, wie es scheint, ais 
friiher, namentlich auf das Mass (incuma, incoma, -zóppara) das durch- 
schnittlich 5 Fuss 10 Zoll romisch betrug; nach Lamarre p. 321: 
10' 10" — M. 1,727. In der Kaiserzeit setzte man dieses Mass noch 
herab auf 5 Fuss 7 Zoll = M. 1,654. Andere Anforderungen in 
Bezug auf guten Wuchs u. dgl. deutet Vegetius an I, 6.

Was iibrigens die wiederholt aufgeworfene Frage nach der 
Uniform der Krieger betrifft, so glauben wir hier gelegentlich 
bemerken zu sollen, dass hauptsachlich die Gleichformigkeit 
der Nationaltracht den Truppen des Altertums jene Vortheile 
verschafft haben diirfte, die mit der modernen Uniformirung unleugbar 
Yerkniipft sind. Die letztere ward bekanntlich erst von Gustav Adolph 
prinzipiell in die Kriegskunst eingefiihrt. Eine Uniform itat der 
antiken Heere dagegen ist nur in ihrer Bewaffnung zu suchen; 
gleichwohl aber machten die Bestandtheile derselben wegen der 
gleichfórmigen Tracht wahrscheinlich durchgehends den Eindruck 
von offiziell uniformirten Truppen. Von der gleichmassigen Aus- 
riistung der attischen Epheben war bereits friiher die Rede S. 43.

Die militarischen Uebungen selbst begannen natiirlich mit dem 
Marsche (vgl. oben S. 114); durch Marschiren, Springen, Laufen sollten 
besonders in der spateren Periode (Veget. I, 3), ais die gymnastische 
Vorbildung der Rekruten sehr zu wiinschen iibrig liess, die Behendig- 
keit, Geschmeidigkeit und Schnelligkeit der jungen Soldaten geiibt 
und gefordert werden. Bekannt ist, dass der Marsch aber auch fiir 
den fertigen Soldaten zu den grossten Beschwerden des Dienstes 
gehorte; nur das schwere Gepack, Zelte, Lagergerate, Handmiihlen 
u. s. w. ward auf Mauleseln oder Wagen befordert, alles aber, was 
der Soldat selbst brauchte, fiel ihm selbst zur Last. Er trug namlich 
ausser seiner yollen Bewaffnung einen Yorrat an Getreide, bisweilen

!) Sueton. Aug. c. 24 Eąuitem Rom. quod ducbus flliis adulescentibus 
causa detrectandi sacramenti pollices amputasset, ipsum bonaque (Augustus) 
subiecit liastae, quem tamen sqq. 

10*
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an Bród fiir 17 Tage oder fur einen ganzen Monat, ausserdem noch 
einige oder mehrere Schanzpfahle, dies alles, ohue die Waffen, bis 
zu 60 rom. Pfund Gewicht1), seit Marius an einer Stange auf der 
Schulter getragen1 2). In diesem Sinn spricht einmal Quintilian da, 
wo er vor iibertriebener Anwendung der Stimmmittel warnt, ver- 
gleichungsweise sich also aus: Damit ist es genug, sonst wird die 
zierlich gepflegte Stimme die ungewohnte Anstrengung verweigern, 
wie Kbrper die an den Ringplatz und an das Salben mit Oel gewohnt 
sind, so grosse Schonheit und Kraft sie in ihren Wettkampfen zeigen, 
dennoch, wenn man ihnen einen militarischen Marsch, das Tragen 
des Biindels und Nachtwachen zumutet, ermatten3). Demgcmass 
bestand die Marschubung (ambulatio) gewohnlich darin, dass man 
die Soldaten vollstandig geriistet und mit Gepack in 5 Stunden eine 
Strecke von 10,000 (gradus militaris) oder 12,000 rómischen Schritten 
(gradus plenus) hin- und hermarschiren liess. [Man setze 20,000 rom. 
Schritt — 4 Meilen, 24,000 rbmische Schritt = 44/5 Meilen]. Ein 
schnellerer Marsch dagegen hiess Eilmarsch oder Lauf (cursus). 
Von der decursio ais militarischem Manoeuvre wird unten im 11. Ab- 
schnitte die Rede sein.

1) Vegetius I, 19 pondus quoque baiulare usque adLX libras et iter facere 
gradu militari freąuentissime cogendi sunt iuniores, quibus in arduis ex- 
peditionibus necessitas imminet annonam pariter et ar ma portandi.

2) Die Stellen iiber die muli Mariani bietet Marąuardt S. 331, A. 1856.
3) Quintil. J. O. XI, 3, 26 si militare iter fascemąue et vigilias imperes etc.
4) palus, fiir paclus = paxillus, wie mała fiir macla, macula; ala fiir ahala, 

zu axilla; vergl. pagli = Weinpfahle; griechisch itaasaloę bedeutet nur Pflock, 
Kloben.

5) Veget. epit. rei militaris I, 11 exercebantur ad palos. palorum enim 
usus non solum militibus sed etiam gladiatoribus plurimum prodest. nec um- 
quam aut harena aut campus invictum armis virum probavit, nisi qui diligenter 
exercitatus docebatur ad palum. A singulis autem tironibus singuli pali defige- 
bantur in terram, ita ut nutare non possent et sex pedibus eminerent sqq.

Die Fechtubungen der Neulinge (tirones) (palaria, sc. 
exercitatio) begannen an einem sechs Fuss hohen Pfahl4), den sie 
ais gegeniiberstehenden Feind betrachten und behandeln sollten. Der 
Pfahl war namlich so in den Boden eingesenkt, dass er nur 6 Fuss 
hervorragte und sich nicht bewegen konnte. Die Soldaten bewaffneten 
sich nun mit Schilden aus Weidengeflecht, hólzernen Stossdegen mit 
ledernen Knopfen statt der Schwerter (Polyb. X, 20) und mit ahnlichen 
Wurfspiessen und Speeren (pila praepilata), welche Waffen aber 
doppelt so schwer waren ais die wirklichen (vergl. hieriiber Lainarre 
p. 332), und iibten sich so im Angriff, namentlich im Stechen5).
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Bezeichnend aber fiir die romische Kampfesweise iiberhaupt ist, dass 
der Soldat auf den Stieh mit kurzem Schwert (jia/atpa, gladius 
Hispanicus), nicht auf den Hieb eingeubt wurde; nicht deshalb, wie 
man gemeint hat i), weil hierbei der Soldat dem Feinde weniger leicht 
eine Blosse gegeben habe, sondern weil eine Stichwunde iiberhaupt 
viel ausgiebiger und lebensgefahrlicher ist ais eine gehauene2). Die 
ganze Uebung wurde sogar zum sprichwórtlichen Ausdruck, z. B. 
bei Seneca Ep. 18, 8 exerceamur ad palum. Im Zusammenhange 
damit finden wir darum haufig im Lateinischen die Fechtiibungen 
ais Uebungen vorzugsweise, die Waffen selbst aber ais die Glieder 
(membra) des Soldaten bezeichnet. Diese Uebungen sind dem Romer 
in ihrer Hartę sogar gleichbedeutend mit Kriegsheer und Krieg selbst3). 
Auch Flavius Josephus Bell. Jud. III, 5 spricht die Ansicht aus, 
dass die Uebungen der Romer unblutige Kampfe seien, ihre Kampfe 
aber Uebungen mit Blutvergiessen. Fiir exercere finden wir ubrigens 
oft auch den Ausdruck meditare, meditatio gebraucht, ganz nach dem 
griechischen pskstay, pskśnj4). Hochst wahrscheinlich ist auch das 
Wort miles, Soldat = Kampfer, Fechter, auf eine Wurzel mar 
zuriickzufiihren, die uns in papvaahat kampfen, Skr. maila — pugil, 
dann in der Reduplication mirmillo (jwppÓAoę, gladiator, benannt 
nach dem gallischen Ilelm mit dem Fischbilde) vorliegt. Mommsen 
freilich hat den miles bekanntlich ais Tausendganger bezeichnet, so 
auch Lamarre p. 65; andere denken bei dem Wort an ujuao;, Skr. 
milami, geselle mich, also miles = socius.

Ausser dem fleissigen Einexerciren im Schiessen und Fechten, 
den Uebungen im Marschiren (ambulatio) und Manoeuvriren (decursio,

*) Dr. Fr. W. Ruckert Das romische Kriegswesen, Berlin 1850, S. 33.
2) Veget. I, 12 non caesim, sed pnnctim ferire discehant; nam caesim 

pugnantes non solum facile vicere sed etiam derisere Romani. Caesa enim, quovis 
impetu veniat (machaera), non freąuenter interficit, cnm et armis vitalia defen- 
dantur et ossibns; at contra puncta duas uncias adacta mortalis est. Der Unter- 
schied ist auch richtig erkannt von Cl. Lamarre De la milice romaine depuis la 
fondation de Romę jusqn’ a Constantin, Paris 1863, daher p. 335 seine Bemerkung: 
Les Romains se moquent des sabreurs.

3) Varro L. L. V, 16, ed. Spengel p. 90 exercitus quod esercitando lit melior. 
Cic. Tusc. disp. II, 16, 37 nostri exercitus primum unde nomen habeant, vides; 
deinde qui labor, quantus agminis etc.

<) Xenoph. Heli. III, 4, 16 rouę 3’ dxovTtarac xal touę to£Ót<zc jjAetuma?. Lukian. 
Herm. 33 to7? to^cusw jielertuaw. Verhandlungen der Philol. Gesellsch. Wiirzb. S. 54, 
Zl. 19 xcd p.eXŚT7)v ev rot? oitkoi?. Veget. II, 23 missilibus etiam
palos ipsos procul ferire meditentur. Ibid, cotidiaua meditatione discebant. 
IJeber [lAśw] = studium, Studieren, vergl. Bd. II, S. 110, Anm. 4. 
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vgl. unten § 11), im Springen und Schwimmen wurden die rómischen 
Soldaten in Friedenszeiten noch anderweitig beschaftigt: ihre Arbeits- 
kraft wurde fur gemeinniitzige Zwecke in Anspruch genommen, ohne 
dass man dadurch der Ehre des Soldaten zu nahe zu treten glaubte. 
Grossartige Befestigungswerke wurden durch sie ausgefiihrt, Militar- 
strassen, Kanale, Briicken, Hafen, Tempel und andere Bauten, ja 
sogar Anlagen von Bergwerken, Trockenlegung von Siimpfen und 
Anpflanzungen von Weinbergen (Marguardt III, 2, S. 434).

§ 6.
i

Bas Pfeilschiessen (toSsusw, sagittare).

Die Waffeniibungen, welche von hierab in Betracht kommen 
sollen, namlich Bogenschiessen, Schleudern und Speerwerfen, stehen 
in der Anschauung der Alten naturgemass der ebengeschilderten 
Hoplomachie oder dem Nahekampfe gegeniiber, ais Fernkampf und 
Angriff in die Weite1) Wie ein attischer Dichter gelegentlich 
jemanden erbrtern lasst (S. 141), hatte besonders die Bogenkunst 
(to?ix7j, toJooÓw/j) erhebliche Vorziige aufzuweisen vor dem gefahrlichen 
und beschwerlichen Kampfe mit Schwert und Schikl. Gleichwohl 
bemerken wir, wie auf der andern Seite g,eschicl<te Bogenfiihrung 
unter den Helden der Vorzeit auch ais Vorwurf gilt, den man einem 
Gegner, sei es in offener Feldschlacht, sei es bildlich in der Rede 
entgegenschleudert. Auch der feigste Bogenschiitze konnte ja von 
ferne den trefflichsten Helden erlegen2). So lasst denn Homer den 

1) azpofSokiCesSat, yergl. Xenoph. Kyrup. II, 1, 7. VIII, 8, 22 v5v Sś oure 
axpo{3o).iCovrat ett ouf eic ^etpa; suvióvres pd^oMrat. Daher auch oft Ttaćsiv 
und ^dk/.sw yerbunden werden, cf. Xenoph. Heli. III, 1, 18. VI, 5, 26. VII, 2, 7. 
Eine stehende Verbindung ist insbesondere dxovTiapol xal ro^eiai, z. B. auf der In
schrift aus Sestos (Hermes VII, 116) allein 4 mai, vs. 37. 64. 69. 82. Hiernach ist 
zu wiirdigeu Bekk. An. Gr. I, 366 dxpopóXoe dzo^Ttarai, TO^órai. Wegen des Me- 
diums 5iaro$eusa9at und 5t-zxovr'XeaHai z. B. bei Xenophon Kyrup. I, 4, 4 beachte 
man die Bemerkung Cobefs in den Novae Lectt. p. 625, dazu 3ia?icpiCea9a'., 8ia- 
5opaT;'eaha'., 8iarpay>]ki£to8ai.

s) Philostratos ^pu>tx<p II, 1, p. 676 tó pev fdp Tojeueiv osilu>v ńfsltai, ró 
8ś itaZaiew dpyujy.
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kampferprobten Helden Diomedes folgendermassen schmahen auf den 
gewandten Schutz en Paris: O Bogenschiitz, du Lasterer, du auf die 
Hornwaffe Eitler, du Madchenbeaugler, wofern du wirklich Aug’ in 
Auge waffen geriistet mich angriffest, dann sóllte dir nicht frommen 
die Armbrust und die Masse der Bolzen (II. XI, 385 ff.). Geradeso 
iiussert sich der Sophokleische Aias vs. 1120 iiber den Bogenschiitzen 
Teukros in argerlicher Weise, dass ihm „der Bogenschiitz“ nicht 
wenig stolz zu sein scheine. So mochte auch der deutsche Ritter 
gegen Ende des Mittelalters entriistet den feigen Krieger schelten, 
der ihn zuerst durch die entsetzliche Wirkung seines Feuerrohres in 
Erstaunen setzte. Denn auch in diesem Falle bewiihrten sich die 
Worte Homer’s, dass in der namlichen Ehre stehen der Feigling 
und der Tapfere (II. IX, 319 ev ós tiy rtyzj t’|jłsv zazd; tjós zat ea&kdę), 
und die ganze kampfriistige ritterliche Kraft wurde nun im eigent
lichen Sinne des Worts durch einen Schuss Pulver aufgewogen’)•

In der heroischen Zeit war das Bogenschiessen offenbar keine 
Uebung fiir angehende Jiinglinge und am allerwenigsten fiir halb- 
wiichsige Knaben. Nur ganz nervige, muskelstarke Arme vermochten 
die zahe Bogensehne zu spannen. Durch lange IJebung musste der 
Arm (ttj; /stpóę to soo-o/oy) gekraftigt und gleichzeitig das Auge an 
sichere Messung der Entfernung (snOTO^ia) gewohnt werden, haupt- 
sachlich auch durch Lanzen- und Diskoswerfen. Hieraus erklart es 
sich von selbst, wenn in der historischen Zeit von der Gymnastik 
fast durchgehends die Uebung im Bogenschiessen ausgeschlossen 
blieb und ais leichte Waffe des Kriegs (ótZot pa/tpot) und der Jagd 
auch kein Gegenstand der Agonistik sein konnte. Und doch erforderten 
Bogen und Schleuder vor dem Feinde keinen gewohnlichen Kraft- 
aufwand, das Bogenspannen wurde sogar nicht selten zur formlichen 
Athletenprobe. Wie Pausanias erzahlt VI, 8, 3, hatte der Athlet 
Timanthes aus Kleonai, ein riistiger Pankratiast und olympischer 
Sieger, in seinen spateren Jahren, nachdem er die Athletik aufgegeben, 
noch taglich im Spannen eines grossen Bogens seine Starkę gepriift.

i) Krause Gymuast. S. 603. Natiirlich benutzen wahre Dichter solclie Ziige 
geschickt, um mittelst derselben ihre Personen lebendig einzufiihren oder, wie wir 
sagen, zu charakterisiren; es geht aber viei zu weit, wenn neuere Ausleger, z. B. 
der dramatischen Dichter am liebsten immer wieder Anspielungen auf die Zeit eines 
Antors im Texte finden wollen und Anachronismen ohne Zahl. An der obigen 
Stelle des Sophokleischen Aias soli nun gar Menelaos ais Vertreter der Spartaner 
und der dorischen Phalanx sprechen, weil erst durch diese die Bogenschiitzen 
(meistens Theten und Heloten) in Yerachtung geratlien seien.



152

Einst jedoch unternahm er eine Reise und unterliess in der Abwesen- 
heit jene Kraftprobe. Sobald er zuriickgekehrt war, versuchte er 
wieder an dem Bogen, ob er seine Starkę noch ungeschwacht besitze; 
ais er aber nicht mehr im Stande war denselben aufzuziehen, da 
habe er sofort einen Holzstoss geschichtet, ihn angeziindet und sich 
in die Flammen geworfen. Des Lcbens Ideał fur den Atlileten, 
ungeschwachte Vollkraft, war eben dahin. So soli, nach einer all- 
gemein bekannten Erzahlung, der Krotoniate Milon im Alter bitter 
geweint haben iiber seine schlaffen und kraftlosen Arme, ais er 
riistige Athleten ihre Uebungen vornehmen sali. Nicht das Leben 
ais solches (to fv>) ist nach der hellenischen Anschauung wiinschens- 
wert, sondern das volle, gesunde Leben (to' su C\v). Ebendarum ist 
auch die Handlung des genannten Timanthes nicht fur Wahnsinn 
(,uavta) zu erklaren, wie Pausanias meinte, sondern sie ist ein Ergeb- 
niss hellenischer Denkweise; ebenso gut, ais es eine grosse Selimach 
war fiir die Freier der Penelopeia, da keiner von ihnen des Odysseus 
Bogen zu spannen vermochte (Odyss. XXI, 253 ff.), obgleich sie die 
Sehne mit Fett bestrichen und im Feuer erweicht hatten.

Wenn nun auch der Bogenschuss eigentlich nur bei Homer 
II. XXIII, 850 ff. und in der entsprechenden Nachbildung bei Vergil 
Aen. V, 485 ff. ais Bestandtheil der Agonistik erscheint, so war er 
gleichwohl nach mythischen Erzahlungen alter ais die meisten gym
nastischen Uebungen, die sich in der historischen Zeit allgemeiner 
Pflege und Auszeichnung erfreuten. Der Bogen ist ja die gefiirchtete 
Wafle des „ferntreffenden“ Gottes Apollon und seiner Schwester 
Artemis, der jagdlustigen, pfeilschussliebenden (to/śatpaj. Der Drache 
Python war mit dem Bogen erlegt worden, ohne dass etwa in den 
beruhmten pythischen Agon auch das Bogenschiessen aufgenommen 
worden ware. Nach Apollodoros III, 6, 4, ware nur bei der ersten, 
mythischen Feier der Nemeen der Bogenschuss vorgekommen. Aber 
ais Sóhne des Gottes mit dem Bogen galten immerfort ausgezeichnete 
Schiitzen, nach Pausanias IV, 2, 2. Auch Herakles, der Gottersohn, 
wetteiferte, wie sein Lehrmeister, der messenische Heros Eurytos, in 
der Bogenkunst mit den Unsterblichen. Sein Geschoss, ohne welches 
Troja nicht erobert werden konnte, ging auf Philoktetes iiber, den 
besten Schiitzen unter den Helden vor Troja, von dem Odysseus 
riihmt (Odyss. VIII, 215. 219), dass er von ihm allein im sicheren 
Schuss iibertroffen worden sei. Wie aber das Schicksal wollte, dass 
Troja nur durch die Pfeile des Herakles falle, so erlag der starkste 
Held, der Pelide, dem Geschoss des weibischen Paris. Ausserdem 
aber erscheinen in der homerischen Dichtung ais die trefflichsten 
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Bogenschiitzen Teukros und Meriones, iiber dereń staunenswerte 
Kunstfertigkeit die Verse II. XXIII, 878 ff. nachzusehen sind.

Unsererseits ist noch hervorzuheben, wie schon nach dieser 
liomerischen Schilderung die spater oft genannten und beruhmt 
gewordenen kretischen Bogenschiitzen ais die besten erscheinen. 
Obwohl namlich der Salaminier Teukros in II. XIII, 314 gepriesen 
ward ais der beste Schutze unter den AchaiernJ), musste er doch 
von dem Kreter Meriones sich besiegt sehen. Kreta war eben die 
Wiege der Bogenkunst, dereń Einfiihrung den Kureten daselbst zu- 
geschrieben wurde (Diodor. V, 65). Aus Platon’s Gesetzen (I, p. 625 
C, p. 626 A) ersehen wir, dass die Kreter das Bogenschiessen auch 
in den Kreis der obligaten gymnastischen Uebungen aufgenommen 
hatten. So gelten denn jederzeit die kretischen Schiitzen zu Fuss und zu 
Boss ais die tiichtigsten, obwohl auch die Lokrer schon bei Homer 
ais brauchbare Bogenschiitzen uud Schleuderer erwahnt werden.

Was nun die Schatzung dieser Angriffswaffe in der historischen 
Zeit anbelangt, so lasst sich dariiber Platon in den Gesetzen also 
yernehmen: Im Gebrauche der Trutzwaffen, namlich des Bogens und 
des Speers (axóvTtov) und noch mehr der Schutzwaffen, wird es von 
Nutzen sein, wenn man, wie die Skythen, beim Gebrauche des Bogens 
gelernt hat sich der linken Hand gleich der rechten zu bedienen 
(siehe Abschnitt 11 und Bd. I, S. 8. 192. 330). Denn da beiderlei 
Glieder, die rechte und die linkę Hand, sowie der rechte und linkę 
Fuss, von der Natur beinahe mit gleicher Kraft versehen zu sein 
scheinen, so werden wir bios durch Angewbhnung, besonders durch 
den Unverstand der Warterinnen und Miitter, gleichsam an Handen 
und Fiissen lahm, wahrend wir unter der Fiirsorge der Aufseherinnen 
bei der Erziehung und bei den Spielen und unter der Obhut der 
Aufseher beim Unterricht gleich stark an Handen wie an Fiissen 
werden sollten. Auch yersteht ja derjenige, der sich im Pankration 
oder im Faustkampfe und Ringen yollkommen geiibt hat, auch links 
zu kampfen (azt) twv apiatepah fia^sahai), ist nicht lahm und zieht 
nicht fehlerliaft seine Glieder nach, wenn er die linkę Seite angestrengt 
bewegen soli. Bei den Handen wenigstens hangt von diesem Um- 
stande hinsichtlich der Beschaftigung sehr yieles ab 1 2).

1) Te5-zpo« bedeutet yielleicłit Einen, der immer, wie der Kiinstler muss, das 
richtige trifft; vergl. AeW.tos u. drgl. Bd. II, S. 377 Anm. 5.

2) Blat, de legg. VII, p. 794 D — 795 D; Aristot. Polit. II, 9, 8 erwahnt 
diese Bestimmung fiir die kriegerischen Uebungen ausdrucklich ais eine Platon.
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Die gewbhnliche griechische Benennung des Bogens steht 
wohl in Beziehung zum lateinischen taxus, Eibe')• Genauer 
beschrieben wird uns der Bogen von Homer 11. IV, 105 ff. indem 
Athene den Troer Pandaros beredet auf Menelaos zu schiessen. 
Pandaros, erzahlt der Dichter, entblósste den glattprunkenden Bogen, 
gefertigt aus den sechzehnhandbreiten Hornem (zśpa śzzató‘ezaSu>pa) 
des Steinbocks; diese hatte der hornarbeitende Kiinstler gut zu- 
bereitet, zusammengefiigt, das ganze schon geglattet und beide Hórnei- 
(auch genannt) durch einen goldenen Ringknopf (zopolwf)
verbunden. Diesen Bogen stellte denn Pandaros trefflich zurecht 
und spannte ihn, indem er ihn gegen die Erde stemmte; dann bffnete 
er den Deckel des Kochers und nahm einen Pfeil heraus, einen 
ungebrauchten, gefliigelten, den Bringer finsterer Qualen; geschwind 
legte er den bitteren Bolzen auf die Sehne zurecht, fasste alsdann 
die Pfeilkerbe sammt dem rindshautigen Sehneriemen und zog beides 
zugleich an, so dass die Sehne an die Brust, die Eisenpfeilspitze an 
den Bogen stiess. Nachdem er den gewaltigen Bogen dergestallt 
kreisfórmig gespannt hatte, klirrte die Armbrust, die Sehne rauschte 
laut und der scharfgespitzte Bolzen sprang fort. — Dieser Scliilderung 
fiigen wir noch zur Erklarung bei, dass die beiden mittelst der 
-zop<óvr/ zu einem Ganzen verbundenen durch Spannung der
Sehne (vsup7j) gekriimmt und die beiden Enden derselben, an denen 
die Sehne befestigt ist, durch dieselbe so herangezogen werden, dass 
der Bogen ein fast rundes Oval bildet. Der Pfeil (ofo-óę, id;) hatte 
eine Kimme oder Kerbe (ylmpię), welche an die Mitte der Schnur 
gelegt und diese so iiber jene hinweggespannt wird. Beim Aufziehen 
bringt man die Sehne bis an die Brust heran, so dass das Eisen

eigentfimliche, oitmę ap<ptoś$ioi "fśvumat zard peXŚT)]v. 11. XXI, 145 itepiSeJio; 
Einer der zwei Speere, Suo Soupe, zugleich fiihrt, mit der Rechten und Linken. 
Interessant ist in derselben Hinsicht ein Gleichniss bei Julianos von gelegentliclien 
Uebungen der Handgelenke, wohl wegen des Zielens mit der linken Hand; man 
denkt unwillkurlich dabei an die unausgesetzten Fingerubuugen der linken Hand, 
wie sie gern im Stillen von Violinspielern vorgenommen werden. Julian. Imper. 
Epp. XL, p. 74 Heyler, ed. Hertlein p. 541: ró rffi aperfi itapa.^ekp.a óia itav- 
tu>v scaCsw, oiov dfa9óv to^Ótt;v, oc zav pi) TÓv d>rmaXov ś/7], TidvTu>; eę ró zatptoy ael 
zip X®ip® fupvdCet.

i) Victor Heim Culturpflanzen S. 459, Anm. 2. Anders G. Curtius 5. Aufl. 
S. 219, der tó£ov mit Teuzpoj und tuz—tu/—TUf/auio zusammenstellt; die andere 
Benennung des Werkzeugs J3tóę wird ebenda S. 477 auf Skr. gja Bogensehne be- 
zogen. Auffallend selten ist im Lateinischen der Name arąuites, Bogenschiitzen, 
von arcus, gegeniiber dem iiblichsten Worte sagittarii.
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(die eiserne Spitze) des Pfeiles, welcher zugleich mii angezogen wird, 
auf die Koronę zu liegen kommt, worauf das Abschnellen erfolgt. 
Der Bogen heisst uaXćvrovov, weil er vorwarts und riickwarts zu ziehen 
ist und die Eigenschaft der Schnellkraft oder Schnellbarkeit hat; 
denn seine Homer biegen sich bei der Spannung, so dass er gleich- 
sam rund (zozZotspśę) wird, und beim Abschiessen schnellen dieselben 
sich so zuriick, dass sie fiir den Augenblick sogar die entgegen- 
gesetzte Richtung zu haben scheinen, bis sie ihre natiirliche Gestalt 
wieder annehmen. Die Sehne des Bogens wurde aus Rindshaut 
oder Rossbaar yerfertigt ')• Die Pfeile waren mit einem Gefieder 
yersehen, das auf ihre Bewegung und Richtung grossen Einfluss 
iibte, daher heissen sie mspós^TSj und wtepułral Auch wird
das Pfeilgift schon bei Homer Odyss. I, 259 ff. erwahnt. Merk- 
wurdiger ist indessen, dass wir gleichfalls schon in der Kampfes- 
weise der homerischen Helden eine gelegentliche Verbindung des 
fliichtigen Bogenschiitzen mit dem schwergeriisteten Hopliten treffen. 
Denn so erzahlt der Dichter II. VIII, 266 ff. Ais Neunter schritt 
Teukros ins Feld, den schwungkraftigen Bogen spannend, und trat 
hinter den Schild des Telamoniers Aias. Da riickte denn Aias den 
Schild ofters sachte weg, dagegen der Held Teukros lugte aus, schoss 
seinen Bolzen jedesmal auf einen Mann im Gewiihle ab, und war 
dieser getroffen, so dass er auf der Stelle hinsank und das Leben 
aushauchte, dann sprang der Schiitze seinerseits wieder zuruck und 
tauchte, einem Kinde gleich, das hinter die Mutter schliipft, bestandig 
unter den Aias, und dieser verbarg ihn dann jedesmal mit dem 
glanzvollen Schilde. Und von solcher Schutzwehr aus erlegte Teukros 
viele wackere Troer, bis ihn Hektor, ergrimmt iiber den Fali seines 
Wagenlenkers Kebriones, mit einem geschleuderten scharfzackigen 
Steine so trifft, dass er zu Boden sinkt und nun, von dem tapferen 
Bruder geschirmt, schwer stohnend von den Genossen ins Lager 
getragen wird. Dass aber in der historischen Zeit und mit dem 
Fortschreiten der kriegerisclien Taktik eine solche Vereinigung der 
leichteren und der schwereren Waffen von genialen Feldherrn immer 
haufiger angewendet wurde, ist aus der Geschichte des Kriegswesens 
jedermann bekannt (Rustow-Kochly S. 128 ff). Wegen der sicheren 
und neryigen Hand, welche das Bogenschiessen iibrigens erforderte,

') II. IV, 122 ve5pa fiósia, Verg. Aen. IX, 622 nervoque obvei’sus equino 
contendit telum. Ovid. Ep. ex Ponto I, 2, 21 At semel intentns nervo levis arcus 
eąuino | vincula semper habens irresoluta manet.
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heisst dasselbe auch in bezeichnender Weise iuvenum labor1); wie- 
wohl auch der riistige Telemachos durch dreimaliges Anziehen ver- 
geblich versuchte den gewaltigen Bogen seines Vaters zu spannen 
(Odyss. XXI, 126). Damach begreift sich, dass gelegentlich eine 
eigene Vorrichtung beim Bogenschiessen erwahnt wird; so 
geschieht dies ziemlich ausfuhrlich in einem Gleichniss bei Lukianos, 
Hermotimos c, 33: Sie gleichen ganz den Anfangern im Pfeilschiessen 
(toI; to$sosw psksrioatv), welche ein Heubiindelchen auf eine Stange 
stecken und aus einer sehr massigen Entfernung nach diesem Ziele 
schiessen (aro/aCwat a<ptśv?s;). Treffen sie es gliicklich und fahrt 
der Pfeil mitten durch das Biischel hindurch, so erheben sie ein 
Geschrei, ais ob Wunder was Grosses geschehen ware. Aber persische 
und skythische Bogenschiitzen machen es nicht so: diese schiessen 
fiirs Erste meistens vom Pferde herab ohne still zu halten (xtvoupsvot, 
imRitt); sodann verlangen sie gewohnlich ein Ziel das in Bewegung 
ist, nicht aber feststeht und den Pfeil crwartet, sondern sich auf das 
schnellste ihm zu entziehen sucht. Daher schiessen sie meist wilde 
Thiere, viele treffen sogar die Vogel im Fluge. Wollen sie aber 
bisweilen an einem feststehenden Ziele die Schnellkraft ihres Bogens 
versuchen, so zieleń sie auf eine hblzerne Scheibe, die vielen Wider- 
stand leistet ($uXov avTĆtuitov), oder auf einen mit noch frischer Rinds- 
haut iiberzogenen Schild (darcida , und diirfen sich, wenn
sie diese durchschiessen kbnnen, darauf verlassen, dass ihre Geschosse 
auch durch eine Waffenriistung (St3 oka<uv) dringen werden. — Auf 
einem Vasengemalde (Real Museo Borbon. VII, tav. 41) sieht man 
drei jugendliehe Bogenschiitzen, die ihre Pfeile nach einem Hahn 
auf einer cannelirten jonischen Saule richten, in verschiedenen 
Stellungen.

Wie schon bemerkt, nehmen in der griechischen Geschichte die 
kretischen Bogenschiitzen den ersten Rang ein2). Nach Pausanias 
IV, 8, 1 erscheinen kretische Schiitzen im ersten inessenischen Kriege 
ais Hiilfstruppen der Spartaner, nach demselben Autor IV, 19, 3

*) Vergil. Aen. V, 499 (Acestes) ausus et ipse manu iuvenum tentare tabo
rem [ tum validis flexos incurvant viribus arcus | pro se quisque viri et depromunt 
tela pharetris. Die Stellung eines Schiitzen wird plastisch gezeichnet ebenda IX, 
622 sq. nervoque obversus equino | contendit (Ascanius) telum diversaque 
brachia ducens | constitit, antę Jovem supplex per vota precatus. vs. 631 sq. 
intonuit laevum, sonat una fatifer arcus | effugit horrendum stridens adducta 
sagitta.

2) Sil. Ital. Pun. II, 93 Cres erat sqq. mit Buperti's Anmerkung.
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aucli im zweiten. Indessen reichte aber doch der persische Bogen- 
schuss weiter ais der kretische, nach der Darstellung Xenophon’s 
Anab. III, 3, 7 (vergl. Biistow-Kochly S. 193). Auch die Lokrer 
waren gute Schiitzen; sie stańden nicht Mann gegen Mann in der 
Schlacht und trugen nicht eherne Helme und Schilde, sondern fiihr- 
ten Bogen und Schleuder, schossen aus der Ferne und deckten sich 
also zweckmassig durch leichtere gewebte oder gesteppte Kittel 
(II. II, 529 Awo^c'p7)$. Hehn Culturpflanzen S. 146). Wie gefalirlich 
aber die berittenen persischen Schiitzen (t7tiwT0?ó-:at) den Romern 
geworden, ist aus Plutarchos Crass. 24 sq. bekannt. In derselben 
Weise zeichnete sich auch die Reiterei der Skythen aus. Ueber- 
haupt fehlt es nicht an vielerlei Berichten iiber die Art, wie in jenen 
Zeiten Parther, Massageten, Daher und Chorasmier, Sarmaten und 
Skythen, auf ihren Rossen reitend und lebend ihre Pfeile versandten, 
Um die Zeit des ersten Triumvirats werden auch die durch Pom- 
pejus nach Rom gekommcnen Ituraer ais gute Schiitzen geriihmt und 
gesucht').

§ 7.

Das Sclileuderu (o<psv8ovav, funda mittere, excutere, librare, 
iaculari).

Nicht geringere Kraftanstrengung ais das Bogenspannen und 
ebenfalls ausserordentliche Greschicklichkeit erforderte eine weitere 
kriegerische Uebung, derWurf mit der Schleuder funda1 2).

1) 'Iroupaiot, Ituraei, Ityraei; Cic. Philipp. II, 8, 19 hnnc ordinem hoc ipso 
tempore ab Ituraeis circumsederi; ibid. 44, 112 cur homines omuium gentium 
mazime barbaros, Itnraeos, cum sagittis deducis in forum? Vergl. Lemaire Au- 
merk. zu Lucan. Phars. VII, 230 Ituraeis cursus Ifuit inde (aus Koilesyrien) sa
gittis. v. 514 tunc et Ituraei Mediąue Arabesąue soluti sqq. Ueber die Combi- 
nation mit Schleuderern etc. vgl. auch Stat. Achill. II, 417 sqq. Didici (sub Chirone) 
quo Paeones arnia rotatu [ quo Macetae sua gaesa citent, quo turbinę caestum | 
Sauromates falcemque Getes arcumque Gelonus | tenderet, et flexae Balearicus actor 
habenae | quo suspensa trahens libraret vulnera tortu | inciusum quoties distrin- 
geret aera gyro.

2) Ueber die Etymologie vergl. Jacoby Osterprogramm des Gymnasiums in
Danzig 1878, S. 13 Wz. spand, , stpaS—, a<pov3uXoj, a^oSpóę, acpev3avóc = heftig;

Platon nennt in den Gesetzen p. 794 A gleichzeitig Lehrer imPfeil- 
schiessen, Speerwerfen und Schleudern (tÓ$<ov zai axov-ć«ov zat acpsv-
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8ovijasti); SiSaazażot). Alle drei Uebungen, die, wie schon bemerkt 
ist, gewohnlich zusammen genanńt werden, rechnete man mehr zu 
den eigentlichen Waffeniibungen, obwohl das Bogenschiessen bei 
Homer auch unter den Spielen, ais Bestandtheil der Agonistik, vor- 
kommt (II. XXIII, 855). Uebrigens wird aus diesem Grunde auch 
anderswo das Schleudern beiseite gelassen, wie z. B. in dem spat- 
lateinischen Epos des Statius !)• Pausanias V, 4, 1 erwahnt einen 
Wettkampf des Bogenschiitzen Degmenos aus Elis mit einem Schleu- 
derer Pyraichmes aus Aitolien, in welchein der letztere gesiegt hatte. 
Und wirklich erfahren wir von Seiten mehrerer Autoren, dass unter 
den Hellenen besonders die Aitoler sich auf die Schleuder yerstan- 
den; aber auch von den Achaiern, den Bewohnern von Aigion, Petrai 
und Dyme werden Beweise ihrer grossen Geschicklichkeit im Wurfe 
mit gewóhnlichen Ufersteinen mitgetheilt2). Vielfach werden sodann 
die kretischen und numidischen Schleuderer gepriesen, doch waren 
die ausgezeichnetsten von allen fiir das ganze Altertum die Bewohner 
der balearischen Inseln des Mittelmeeres. Darum sollten sie auch 
diese Kunst erfunden haben (Veget. de re mil. I, 16) und bringt 
man den Namen der Balearen in Zusammenhang mit indess
andere ihn yielmehr yon der dort iiblichen Verehrung des Gottes 
Baal ableiten. Von Kindbeit auf ward unablassig ihre Kunst geiibt; 
sie haben eine so sichere Hand, berichtet uns Diodoros yon Sicilien, 
dass sie seiten ihr Ziel fehlen. In dieser Fertigkeit werden sie da- 
durch so stark, dass die Miitter ihre Kinder, so jung sie auch sein 
mogen, anhalten, bestandig die Schleuder zu fiihren; sie hangen ihnen 
ais Ziel ein Stiick Bród an das Ende einer Stange und lassen sie 
so lange fasten, bis sie dasZiel getroffen haben; das herabgeworfene 
Bród ist dann ihre Nahrung. Ebenso bekamen die Knaben niemals 
anderes Wildpret zu essen, ais was sie mit ihrer Schleuder erlegt 
hatten. Die Eingebornen dieser Inseln fiihrten sogar meistens drei 
Schleudern, eine zum Wurf in die Weite, eine zum Gebrauch in der

ausserdem fingo; a<paXXio, fallo; aęóffoę, fungus; a<pć3łj, fidis = Saite; arsysw,
tegere u. dgl. Ueber <s:pev5<w7] dagegen ais Theil eines Hippodromos oder Stadion 
siehe Allgein. Literaturztg. 1835, S. 222.

1) Thebaidos VI, 296 sqą. Wettrennen; 550 Lauf; 646Diskos; 729 Caestus ; 
911 unterbleibt die iacnlatio.

2) Eustath. II. II, p. 311, 19 ; Strab. VIII, 3, p. 357; Liv. 38, 29 a pueris 
ii morę (podam gentis saxis globosis, ąuibus ferme arenae immissis strata litora 
snnt, funda marę apertum incessentes exercebantnr.
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Nahe und eine dritte fiir mittlere Entfernungen'). Sie warfen sogar 
mit Steinen von ziemlichem Gewicht, und mit solcher Wucht, dass 
sie selbst die Schilde zu brechen vermochten, womit die Feinde sieli 
etwa deckten. So schleuderten sie beim Angriffe auf Stadte todt- 
lichere Geschosse, ais es ihnen mit anderen Wurfmaschinen mbglicli 
gewesen ware.

Ausserdem wurde diese Kunst noch geriihmt an den Dolopern2), 
den Meliern, die auch im Wurfspiesswerfen sich auszeichneten (Thu- 
kyd. IV, 100), endlich besonders an den Rhodiern, welche sogar eine 
doppelte Entfernung erreichten (Hauptstelle bei Xenoph. Anab.III, 3, 
16. 4, 16), ais sie bei dem Riickzuge der Zehntausend zurVerwend- 
ung kamen. Unter den Ligystiern oder Ligurern hatten sich, nach 
Pseudo-Aristot. u=p: haup. axouap. § 90, p. 995 a ed. Weise, so ge- 
scliickte Schleuderer gefunden, dass, wo ihrer mehrere beisammen 
waren und Vógel erblickten, sie unter einander ausmachten, nach 
welchem Vogel jeder zieleń sollte, sofern kein Zweifel war, dass sie 
sammtlich sicher treffen wurden.

Die Schleuder ist janes aus einer Schnur oder einem Riemen 
gefertigte Werkzeug, an dessenEnde ein mehr oder weniger schwerer 
Stein, ein Geschoss von Blei, ein Klumpen Eisen u. dgl. befestigt 
wird, um ihn in die Ferne zu werfen. Das Wesen des Werkzeugs 
beruht auf der Wirkung der Flugkraft. Das Projectil, welches die 
Schleuder enthalt, sucht in der Richtung der Tangente zu entfliehen 
und spannt die Schnur nach dem Verhaltniss jener Centrifugalkraft; 
es wird durch die Hand zuriickgehalten, welche die Schleuder im 
Kreise schwingt und auf diese Weise den eingeschlossenen Wurf- 
gegenstand festhalt. Sobald die Umschwiinge der Hand eingestellt 
werden, fliegt der Gegenstand in der Tangente davon.

Das Werkzeug, welches die Bewohner der Balearen so gut 
handhabten, war aus einer Art Binse gefertigt; dagegen waren die 
anderswo ublichen Schleudern aus Leder oder einer Schnur ge- 
macht; bei den Griechen aber bestand sie aus drei Riemen, die sich 
auch in der Darstellung eines Schleuderers auf einer Miinze aus 
Aspendos unterscheiden lassen3).

9 Diodor. V, 18: Strab. III, 5, 167; Plin. N. H. III, 11; Flori Epit. III. 8, 
p. 59 ed. Halm. Yeget. de re mil. I, IG.

2) Pindaros bei Eustath. ad II. II, p. 311, 22; Strab. IX, 659; Hygin. 
fab. 273.

3) Yergl. Depping Wunder der Kiirperkraft und Geschickliclikeit, aus dem 
Franzos. von R. Springer, Berlin 1870, S. 292.
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Von dem Nutzen der Schleuderkunst im Kriege iiberhaupt han- 
delt Vegetius I, 16 sq. Ausdriicklich erwahnt er dabei das Stein- 
werfen (ktbo^okta) mit der blossen Hand, natiirlich dies aus ge- 
ringerer Entfernung i) und nicht bios mit kibotę, sondern
auch mit grósseren Stiicken, wie dies bei Homer geschildert ist. 
Diesem einfachsten Werfen gegeniiber bezeichnet eben die Schleuder 
einen Fortschritt, gleichwie gegen die Schleuder selbst wiederum der 
Bogenschuss ais ein Fortschritt erscheint. Im Kriege wurden iibri- 
gens die Schleuderer jederzeit, da sie ohnedies gewohnlich fremden 
Nationen entnommen waren, ais ein eigenes Corps den leichtbewaff- 
neten (Atkot, levis armatura) Abtheilungen des Heeres zugetheilt. 
Daher sind sie fast durchgangig mit den Bogenschiitzen gleiclizeitig 
genannt2). Der lateinische Ausdruck auch fiir dieSchuss- undWurf- 
iibungen der leichten Truppen ist armatura. Rbmische Burger wurden 
zur Strafe unter die Schleuderer versetzt; so mussten im Kriege mit 
Pyrrhos die in Kriegsgefangenschaft gerathenen Reiter zu Fuss 
dienen, die Fusssoldaten entsprechend ais Schleuderer (Valer. Max. 
H, 7, 15 in funditorum auxilia transscripti).

Bei dem rómischen Heer waren es anfanglich Leute der fiinften 
Klasse des Servianischen Census, die nicht ais regulare Truppe be- 
trachtet, sondern in den letztenRang gestellt wurden unter dieUeber-

0 Vergl. Sallust. Jug. 57; Nonius s. v. tela, p. 448; manualis lapides di- 
pertit, propterea quod is ager omnis eiusmodi telis indigebat.

2) Vergl. die folgenden Stellen aus Xenoph. Heli. II, 4, 12 erd/bijoay prnot 
en auTO-ę (ónkiraię) neArotpopci re xal <JAoi axovttorai, eni 8e roóroij ol nerpo^ókot. Ibid. 
15 oute (3akketv oure axovriCetv. 33 xat oi fiev ipikol eóbut ex8papóvreę 7]xóvnCov, e(3akkov, 
eró$euov, eaęev8óvuiv. III, 2, 3 ; 4, 16; 5, 20. IV, 3, 22; 6, 7:8. 10. V, 1, 12. VI, 
2, 20. Ferner aus Casar’s Commentarien de b. civ. I, 26 sic ąuotidie utrimque 
emiuus fundis, sagittis reliquisque telis pugnabatur; c. 27 expeditos ex 
evocatis sagittariis fuuditoribusque raros in muro turribusque disponit; 
c. 83 sagittarii funditoresque media continebantui- acie. III, 45 sagittariis 
funditoribusque circumiectis; c. 62 magnum numerum levis armaturae et sa- 
gittariorum; c. 88 sagittarios funditoresque; c. 93 omnes sagittarii 
funditoresque destituti, inermes, sine praesidio interfecti sunt; c. 95 sagit- 
tariorum atque funditorum. De b. g. 11,7 Numidas et Cretas sagittarios 
et funditores Baleares; c. 10 funditores sagittariosque; c. 19. IV, 25 
fundis sagittis tormentis hostes propelli. VII, 41 multitudine sagittarum 
atque omni genere tormentorum; c. 81 fundis sagittis lapidibus de vallo de- 
turbare. VIII, 40 sagittariis fun dit o rib u s qu e dispositis, tormentis etiam 
quibusdam sqq. Kiir unbefangene Leser hier die Versicherung, dass iiberhaupt 
unsere Beispiele einer vieljahrigen Lektiire und nicht dem bequemen Mitarbeiter 
„Worterbuch11 entstammen.
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zahligen, die Trompeter und die Musik ’). Sie trugen ausser ihrer 
Schleuder weder eine Angriffs- noch eine Vertheidigungswaffe, daher 
sind sie ebenso wie die Bogenschiitzen yerloren, wenn sie von den 
sie deckenden Truppen im Stich gelassen werden (Caesar de b. g. 
VII, 80; de b. civ. III, 93). Von dem ihnen -angewiesenen Posten 
mussten sie den Feind durch haufige Scharmiitzel beunruhigen; wenn 
die Sache ernsthaft wurde, zogen sie sich wieder zuruck. DerUnter- 
schied zwischen den accensi, funditores, ferentarii, welchen Vegetius 
de re mil. I, 20 macht, bestand darin, dass die ersten sich der 
Hande bedienten, um ihre Steine zu werfen, wahrend die zweiten zu 
dem gleichen Zwecke eine Schleuder gebrauchten, und die letzten, 
welche den andern an Rang iiberlegen waren, wahrscheinlich auch 
andere Trutzwaffen hatten (vergl. S, 165 und § 8 azovt'Xeiv). Die 
Schleuderer selbst trugen in ihrer Tunika einen Vorrat von Wurf- 
geschossen, welche an einerStelle wie eine Jagdtasche gefaltet wari) 2). 
So zeigen die Basreliefs an der Trajanssaule einen Schleuderer aus 
dem romischen Heer, einen Mann von den germanisehen Hiilfstruppen, 
der sein Pallium mit Greschossen yersehen hat, die Schleuder in der 
Hand halt und nun den Arm streckt, um dieWaffe iiber demKopfe 
zu schwingen3). Aber nicht nur Steine, auch bleierne Kugeln wur
den geschleudert; viele von diesen sind in neuerer Zeit ausgegraben 
worden, die irgend eine Inschrift oder einen Denkspruch erkennen 
lassen, wodurch diese antiken Wurfgeschosse zu einem merkwiirdigen 
Gegenstande archaologischer Forschung geworden sind4). Man liest 
auf diesen Schleuderbleien die Kamen von Yólkern oder Stadten 

i) Liv. I, 43 fundas lapidesąue missiles hi (ąuinta classis) secum gerebant. 
In his accensi, cornicines tubicinesąue etc.

z) Veget. de re mil. II, 15 plumbatas ąuinas positas in scutis (habebant), 
qnas primo impetu iaciunt, von Schwerbewaffneten.

5) Vergl. Abbildung bei Uich s. v. funda, S. 283 der deutschen Ausgabe. 
Veget. de re milit. II, 23 assuescendum est etiam, ut semel tantum funda circa 
caput rotetur, cum ex ea emittitur saxum.

4) Sil. Ital. Pun. III, 365 funda bella ferens Balearis et alite plumbo. 
Seneca Quaest. Nat. II, 57, 2 glans excussa funda liąuescit. Bei Vergil. Aen. V, 
522 ff. schiesst Acestes, um eine Probe seiner Kunst und seines Bogens zu geben, 
mit solcher Gewalt den Pfeil in die Hóhe, dass das Bohr (arundo) sich entzundet 
und flammend seine Bahn bezeichnet, bis es yerschwindet. Vieth Leibesiibungen I, 
63 hat die Moglichkeit eines solchen Phanomens zu leugnen versuclit; allein Ari
stoteles de coelo II, 7, 2, erklart es folgendermassen: itć?uxe fdp zćvł]«ę ezitupody 
zai ;'j).a zat lido uc zai at3ł]pov . . . . oćov zat śttt rtuv <pepopevti)o [iel<uv, ra5ra 
ydp aura ezitupourat ourwę, tuars r^zeadat ti; poku^SiSaę.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 11
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oder einzelnen Personen. Die von Wilhelm Vischer beschriebenen ') 
haben ais kleinstes Gewicht Gramm 24,40, ais grósstes 136,80 (gegen- 
iiber dem Geschoss des preussischen Ziindnadelgewehrs zu 31,0, des 
bayerischen Werdergewehrs zu 21,50); daselbst werden auf no. 5, p. 3 
die lesbaren Zeichen <1>A gedeutet auf <ba(patśojv), Bewohner der 
achaischen Stadt <bapat, nachLivius 38, 29 ais Schleuderer beruhmt; 
no. 8 zeigt auf der einen Seite AJHMHTPIOY, auf der andern einen 
Adler mit ausgebreiteten Fliigeln, der in den Kr allen den Blitz, im 
Schnabel eine Schlange tragt (II. XII, 200 ff.), eine der schbnsten 
Darstellungen auf solchen Geschossen; no. 35, p. 8 zeigt einen Skor
pion; no. 23 p. 6 in linkslaufiger Schrift Niza, nach Vischer vor- 
zugsweise auf sizilischen Bleien, wie NtZ7) Ató;, Nćz7) Matepoę, Nizr; 
M7]T$pcov u. dgl. Ein Monogramm auf no. 25, p. 7 will Yischer auf- 
lósen AIK = Sizs, feri, triff 1 wobei unentschieden bleibt, ob solche 
Imperative in monogrammatischer Form angenommen werden diirfen 
oder nicht. Ausfiihrlicher jedoch behandelt den Gegenstand Theodor 
Bergk1 2), der die Schwierigkeit der Entzifferung dieser Inschriften ein- 
gehend erortert. Ein Ilauptunterschied zwischen den griechischen 
und rómischen Schleuderbleien ist nach Bergk S. 50 f. der, dass die 
ersteren, nach der Art, wie sich der den Griechen angeborene kiinst- 
lerische Trieb auch bei der Anfertigung dieser Wurfgeschosse aussert, 
meist mit einem passenden Emblem (Blitz, Skorpion, Schlange, bar- 
tiges Gesicht u. s. f.) ausgestattet sind, dagegen die rómischen den 
Zweck der Waffe seltener auf symbolische Weise veranschaulichen 
und die Riickseite, wenn sie nicht ebenfalls beschrieben ist, meistens 
glatt lassen; bisweilen ist jedoch auch auf diesen ein schickliches 
Fmhlem angebracht, wie der Blitz, oder statt dessen der gleichbe- 
deutende Keil, oder ein kurzes Schwert. Die Inschriften selbst 
haben grósstentheils einen sehr conkreten Charakter, z. B. das so 
haufige FERI der rómischen, gleichsam ein Zuruf an das Wurf- 
geschoss selbst3). Ferire ist zwar ein ganz gelaufiger Soldaten- 

1) Vergl. W. Yischer Epigraphische und archaologische Kleinigkeiten, mit 
2 lithogr. Tafeln, Programm des Baseler Padagog. Basel 1871.

2) Inschriften romischer Schleudergeschosse, nebst einem Vorwort iiber 
moderne Falschungen, mit 2 lithogr. und einer photogr. Tafel. Leipzig, Teubn. 1876.

3) Vergl. Bergk S. 45; dass Bergk’s Ansicht die richtige ist, zeigt ganz 
unzweideutig auch ein anderer solcher Imperativ PET(EJCVLVM. Sieh F. G. 
Gamurrini im Bullettino dell’ Inst. arch. per 1’anno 1868, p. 188 ff. ibid. 1871, 
p. 83 ff. 1872, p. 125. Bergk S. 113 will iibrigens nichts wissen von der Erganz
ung PET(E), sondern nimmt in diesem Soldatenausdrnck eine Apokope an, wie sie
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ausdruck1), aber in obiger Anrede an das Schleuderblei ist eine Beziehung 
auf den Wetterschlag, den Blitz, enthalten, gleichwie im Namen des 
Juppiter Feretrius, der nicht, wie die alten Grammatiker irrtiimlich 
annehmen, mit dem Gestell (feretrum) zusammenhangt, an dem man die 
erbeuteten feindlichen Waffen befestigte, sondern benannt ist vom 
Wetterschlage, in dem er sich offenbart. Daher bewahrte man in 
seinem Tempel den heiligen Kieselstein (lapis silex) auf, der zum 
Opfermesser diente, wenn man ein Biindniss abschloss (foedus ferire). 
Wie fulgetrum der Blitz, das Wetterleuchten ist, so mochte man den 
Wetterschlag ferietrum nennen; in Feretrius ist das I wie unzahlige- 
mal im Lateinischen getilgt, ebenso in ferentarii, was mit ferre nichts 
gemein hat; so heissen die Soldaten nach ihren Wurfwaffen (Bergk 
a. a. O. S. 89). TJebrigens ware, nach Bergk S. 93, in der rómischen 
Soldatensprache Fir ein Name fiir das Geschoss selbst, die glans, 
ebenso fulmen. „Das Schleuderblei erinnert nicht nur durch seine Gestalt 
an den Donnerkeil, sondern es zerschmettert auch alles gerade so 
wie der Blitz, und indem der Schleuderer, ehe er das Geschoss ab- 
sendet, die Schleuder wiederholt schwingt, erwarmt sich das Metali; 
diese Hitze wird, namentlich wenn es eine weiteBahn zuruckzulegen 
hat, noch gesteigert, so dass es in dem Getroffenen die Empfindung 
eines brennenden Schmerzes hervorruft. In der Sprache der alten 
Zeit nannte man daher das Schleudergeschoss Fir oder Pir, und die 
Soldaten haben diesen Sprachgebrauch treulich bewahrt. Auch die 
Zeitworte ferire und petere, welche auf den Bleigeschossen das Ziel 
der Schleuderer bezeichnen, werden regelmassig vom Blitzstrahle 
gebraucht“ (Bergk S. 96 f.). Ein bezeichnender Name fur das 
Schleudergeschoss ist ferner musca, griechisch pola, von der lastigen 
summenden Fliege (Bergk 8. 114); ein anderer Name ist mała malva, 
in der Inschrift eme malam maluam = accipe m. m., worin also 
nicht das Geschoss, sondern der tódlich Getroffene (weil dieser Blut 
speit) angeredet wird; gleichwie auf griechischen Bleien digat, kagś 
gelesen wird. Nach Plinius N. H. XX, 221 diente namlich die malva 
ais Vomitiv (Bergk S. 88). Andere Aufschriften lassen eine tessera 
erkennen, das ist die Parole oder auch der Wahlspruch des Feld- 
herrn, der gelegentlich auch auf Schleudergeschossen angebracht 
wurde (Bergk S. 144, A. 1) ; ja sogar ein geheimer oder auch ver-

fur dic, fac, dnc, fer, inger erwiesen ist. Jedoch S. 93 erganzt er selbst gleich- 
wohl (F)ir pet(e) Octavia(num).

1) Cf. Caesar s Commando in der Schlacht bei Pharsalus: miles faciem feri. 
nach Florus IV, 2 ed. Halin p. 84.

11*
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ratherischer Verkehr oder eine Art Correspondenz durch solche Blei- 
geschosse im Kriege war moglich, und dies um so leichter, da auch 
wahrend des Krieges und einer Belagerung abgenutzte und bescha- 
digte Stiicke in eigenen Formen umgemodelt und neu gestempelt 
wurden, so dass dieselben in jeder Hinsicht dem augenblicklichen 
Bediirfniss mittelst einer neuen Markę oder Aufschrift angepasst 
werden konnten x).

Weiterhin gehbren hierher noch andere Trutzwaffen, die eben- 
falls mit der Hand allein, gleich Speeren oder Steinen, oder mittelst 
eigener Vorrichtungen und Maschinen geschleudert wurden, und die 
theilweise auch unter dem Begriffe Wurfspiess und Projectile ahn- 
licher Art, latein. missilia, dem nachstfolgenden Abschnitte zugetheilt 
werden konnten. Alle diese Wurfwaffen spielten im Altertum eine 
grosse Rolle bei Belagerungen; die Belagerer sowohl wie die Be- 
lagerten machten davon ausgiebigen Gebrauch2). So die von den 
allerdings zweifelhaften martiobarbuli geschleuderten Bleikugeln 
(glandes). Vielleicht sind diese Projectile gar von dem bartigcn 
Mannergesicht benannt, das auf einem griechischen Geschoss im 
Britischen Museum erscheint3). Seit Decius hiessen zwei Legionen 
des romischen Heeres zur Belohnung ihrer Tapferkeit mit den Bei- 
namen der Kaiser Jovier und Herculier; friiher hatten sie Martio
barbuli (Neuere schreiben Mattiobarbuli, vrgl. Lang'a Yegetius p. 19 )4) 
geheissen, nach den Bleigeschossen, dereń sie je funf (funf Paare?) 
am Schild befestigt trugen und die sie mit der Schnelligkeit und der 
Wucht eines Pfeiles zu schleudern wussten (Veget. de re mil. I, 17).

') Bergk S. 126 fuhrt an Aut. b. Hisp. c. 13 glans missa est inscripta, quo 
die ad oppidum capiendum accederent, se scutum esse positurum. c. 18 indicium 
glande scriptum, per quod certior fieret Caesar, quae in oppido ad defendendum 
compararentur. Appian. Bell. Mithr. c. 31 iteasotę in. poZó^Sou itezot7]pevotę iyypa- 
cptmeę aei ró yrpópe^o^ ee touc 'Ptupatou? ^tpiesa"; aw> atpev3óvqc.

2) Veget. de re mil. III, 14 quartus ordo construitur de scutatis expeditis- 
simis, de sagittariis iunioribus, de his qui alacriter verutis vel martiobarbulis, 
quas plumbatas nominant, dimicant, qui dicebantur levis armatura. Cf. I, 17.

3) Semper Die bleiernen Schleudergeschosse der Alten, Frankf. 1859, 
Taf. I, 3.

4) Forcellini s. v. Martiobarbulus, miles plumbeis glaudibus armatus, 
quae et ipsae martiobarbuli appellantur, ut docetVeget. mil. 1,17, vox tamen ipsa 
parum Latina yidetur. Turneb. Advers. 24, 13 pufat lascivia militari, et per iocum 
martiobarbulos dictas esse plumbeas glandes, quod cum pisces in deliciis essent, 
inter quos barbi et barbuli numerantur, eae glandes, quasi cibus Martis, ita sint 
appellatae. Stewećh. in quodam MS. mattiobarbuli legi testatur. Ibid. s. v. 
materiarius exempla scripturae mattiarius.
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Wenn ilire Waffe aus Bleikugeln bestand, dereń je zwei durch einen 
Riemen verbunden waren, so erklart sich auch die Tódtung mit Blei
kugeln, welche bei Zosimos V, 2 erwahnt wird. Zweifelhaft ist auch, 
ob nicht bei allen Arten von Geschossen des Namens falarica, die 
von einem Thurm (fala) aus geschleudert wurden, dieses mittelst 
einer Wurfmaschine geschah; wenigstens beweist die Stelle des Silius 
Ital. Pun I, 351 librari multa consueta falarica dextra nichts 
gegen diese Annahme, wahrend aus Livius XXI, 8; XXXIV, 14; 
Lucan. VI, 198, endlich Veget. IV, 18 zu ersehen ist, dass von den 
falae genannten Thurmen durch eine Maschine falaricae geworfen 
wurden, dereń Spitze von Eisen mit brennbaren Stoffen, in Pech ge- 
tauchtemWerg u. drgl. umwickelt war und imMomente desSchusses 
angeziindet wurde, also eine Art Brandpfeilex). Dagegen mit einer 
Schleuder (ze3Tpoa®svSóv7)) wurde das zśarpo; oder xśatpov genannte 
Geschoss geworfen, welches die Romer zum erstenmal im Kriege 
gegen Perseus von Makedonien kennen lernten, nicht ohne schwere 
Verluste. Nach der Beschreibung bei Polybios XXVII, 9; Liv. 
XLII, 65 ware die Kestrosphendone eine Art kurzes Wurfgeschoss, 
an der Spitze zwei Spannen breit, befestigt an einem fingerdicken 
Stock von halber Armlange und mit drei kurzeń hólzernen Schwingen 
oder Fliigeln (ad libramen pinnae tres, velut sagittis solent, circum- 
dabantur) versehen, ahnlich den Federn an einem Pfeil. Sonderbar 
ist immerhin das Ue ber w i eg en des zśarpoę in spatererZeit in den 
Uebungen der Epheben, daher jetzt bfter ein (Dumont

1) Vergl. auch Sil. Ital. XIV, 427; Lucan. Phars. III, 681 nam pinguibus 
ignis | adfixus taedis et tecto sulfure vivax | spargitur, mit Lemaire’s Anmerku,ng.

I, p. 234. 196), Schleuderwart und vielleicht auch Lehrer zugleich, 
erscheint; einmal, auf der Inschrift Philistor U p. 60 werden die 
Epheben geradezu zeaTpoęópot genannt, von den Uebungen mit dieser 
Wurfvorrichtung. Bei der ausnehmenden Schwierigkeit, von dieser 
eigentiimlichen Vorrichtung zumSchleudern eines scharfen Geschosses 
sich eine Vorstellung zu machen, glauben wir allerdings unsern Lesern 
einen Dienst zu erweisen, indem wir ihnen den sonst schwerzugang- 
lichen, von Herrn Alexander Bertrand angestellten Versuch einer 
Construction der zearpoatps^tź/ij nebst Erklarung und Abbildung im 
Anhange mittheilen.

Was ferner die eigentlichen Belagerungswerkzeuge grossen Styls 
anbelangt, so reichen diese selbstverstandlich nicht mehr in die Kreise 
unserer Darstellung der Ephebenbildung herein, da die jungen Manner, 
wie wir sogleich sehen werden, nur in rudimentarem Sinne mit kriege- 
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rischen Maschinen bekannt gemacht wurden. Zudem ist ausgemacht, 
dass auch bei den Griechen, denen iiberhaupt die Ausbildung des 
Geschiitzwesens und der gesammten Befestigungs- und Belagerungs- 
kunst angehórt, dieser Gegenstand nach dem peloponnesischen Kriege 
Bedeutung gewonnen und besonders seit der Diadochenzeit (Demetrios 
Poliorketes) eine vorziigliche Pflege gefunden hat. Noch bei der 
Belagerung von Massilia musste Caesar mit Verdruss erfahren, dass 
er den Geschutzen, womit griechischer Erfindungsgeist die Belagerer 
immer wieder uberraschte und empfindlich schadigte, nichts ahn- 
liches entgegenzustellen hatteJ). Wir geben darum hier nur die 
unterscheidenden Begriffe1 2), um alsdann dasjenige heranzuziehen, was 
unsere Inschriften in dem gleichen Betreffe aufweisen.

1) Sil. Ital. Pun. I, 335 Phocais effundit vastos ballista molares sqq.
s) Nach Rustow-Kochly Gesch. des griech. Kriegswesens S. 378 ff. und 

Eecker-]\Iarquardt Rom. Alterth. III, 2, S. 465 ff.
3) Becker-Ma/rguardt a. a. O. Anmerk. 2802.
4) ó$ufJsXel« sc. xaraidktat, catapultae, scorpiones; Erfinder ware Dionysios 

gewesen, nach Ailianos V. H. VI, 12, p. 81 Herch.
5) Itilofioloi, TOTpopóloi, hallistae. Xenoph. Heli. 4, 27 eaei epu>, ort xata tóv

ex Auxsiou 8popov peXXoiev tac itpoaavetv, za Cewy?; śxśXsuas mma apa£iaiouę
m&o uę ayew xa'i xaTapdXkew xrX.

Das schwere Geschiitz in der makedonischen und rómi
schen Periode (tc zaTairskrtzoS, ot zaraitekTat, uneigentlich ret 
tormenta), zerfallt in Hori zon tal ge schiitz oder Geschiitz mit 
gerader Spannung (eo8oTova, sc. opyaya), und Wurfgeschiitz oder 
Geschiitz mit Winkelspannung (itaXtvrova). Aus dem ersteren schiesst 
man unter geringen Erhóhungswinkeln, aus letzterem wirft man unter 
einem Erhóhungswinkel von 45°. Wie im Griechischen das all- 
gemeine pś/.o; fiir die Maschine selbst, so wird umgekehrt im Latei- 
nischen die letztere (catapulta) anstatt des Pfeils (pilum catapultarium) 
genannt3). Ueberhaupt sind die Benennungen der Geschiitze nach 
der Art ihrer Spannung technische; im gewóhnlichen Leben benannte 
man die Geschiitze nach den Geschossen, welche sie entweder aus- 
schliesslich oder vorherrschend schleuderten. Damach hiessen die 
Horizontalgeschiitze, welche gewóhnliche Pfeile oder Brandpfeile 
schossen, und zwar unter geringem Erhóhungswinkel, S p i t z - oder 
Pfeilgeschiitze4); bei diesen war die Pfeilbahn in horizontaler 
Richtung auf dem Fussgestelle angebracht. Dagegen die Wurfge- 
schiitze wurden, weil sie vorherrschend Steine, jedoch auch Pfeile 
von bedeutenden Ausmessungen, ferner balkenartige Holzstiicke unter 
dem angegebenen Winkel von 45° warfen, Steinwerfer5) geheissen.
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Die nahere Beschreibung der einzelnen Geschiitze nebst den Bestim- 
inungen iiber Wurfweite, Aufstellung, Kaliber u. s. w. sehe man 
bei Biistow-Kochly a. a. O. Der sogenannte .onager, spater auch 
scorpio genannt, war iibrigens eine einarmige Katapulte, womit 
gleichfalls Steine geschleudert wurden; iiber die Form ist man auch 
nach der ausfuhrlichen Beschreibung von Ammianus Marcellinus 
XXIII, 4 nicht im Klaren1); dasselbe gilt wohl auch von der Ma
schine fundibalus oder fundibalum (Becker-Marquardt S. 471), die 
nach dem Namen allerdings zu den ballistae gehórt; dagegen ist mit 
der Benennung carroballista ohne Zweifel, nach einer Abbildung auf 
der Antoninus-Saule zu schliessen und nachVegetius II, 25; III, 24, 
eine solche ballista bezeichnet, die auf Radern von Pferden gezogen 
rasch ihren Platz wechseln konnte, allein von der Art ihrer Wirkung 
haben wir doch keinen deutlichen Begriff.

1) Vrgl. Becker-Marguardt S. 470 ff. iiber ihren Gebrauch durch Belisar 
sieh Gregoromus Gesch. der Stadt Bom im Mittelalter I, S. 359. E. Hubner im 
Hermes II, 450 ff. VIII, 234 Zu den antiken Sturmwiddern.

2) Legg. VIII, p. 847 C; Lach. p. 182 śv -ot? itept tóv itólepoy óp-favotc 
■ppvaCópevoi.

3) Bockh S. 111; Hesych. s. v. aarpafits-r^p- dpyawv ri wę 8ioircpov.
4) Vrgl. A. A. Zeitung, 11. Ang. 1875, S. 3504.

Hinsichtlich der alteren hellenischen Periode sei ausser Platon2) 
auf Bockh Staatshaushaltung der Athener III, S. 109 verwiesen, wo 
der Kriegsmaschinen und Geschiitze auf den athenischen Schiffen ge- 
dacht wird, und unter anderm eines prj/aywpa (gewohnliche Wortform 
pj/cć-Tjpa) auf der Burg; dann eines zum Nivelliren gebrauchten 
Visirinstruments3). Im Allgemeinen erinnern wir noch an den Be- 
richt aus der XXIV. Versammlung deutscher Philologen und Schul- 
manner in Heidelberg, iiber Schussiibungen mit einer Katapulte und 
einer Balliste; dann an die Proben mit antiken Wurfmaschinen beim 
geographischen Congress in Miinchen 18754).

Auf unsern Inschriften nun werden in Betreff der militarischen 
Uebungen der Epheben wiederholt angefiihrt óitZopa/ća, to$ov, azo\- 
tiov, ocaraKakraęsata, so dass wir aus dieser Verbindung erkennen, dass 
die jungen Manner allerdings auch die notige Kenntniss in der Bedien- 
ung eines Belagerungsgeschiitzes sich yerschaffen mussten. Bei der 
Liickenhaftigkeit der Ueberlieferung kann es indessen wohl nur auf 
Rechnung des Zufalls geschrieben werden, wenn nur ein paarmal 
auf B' vs. 34 sq. und vs. 81 eine grossere Kriegsmaschine (?pyavov, 
anderswo za-caitakTTję, Ztb-opoZoę) erwahnt wird mit den Worten: (Die
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Epheben) unterhielten ferner auf ihreKosten, imlnteresse des Staates 
und entsprechend ihrer Wohlerzogenheit, eine von den alten Wurf- 
maschinen und nachdem sie das Fehlende erst hergestellt hatten, 
ermóglichten sie nach mehreren Jahren den Gebrauch und die Ein- 
iibung des Geschiitzos aufs neuex). Auf Urkunde A' vs. 28 wird 
neben andern Lehrern der Waffeniibungen: onkopa/o;, azot-tiar/ę, 
tojo-nję, noch ein genannt, ebenso auf F' vs. 53; auf B' vs. 46
ein zatomtu-aęŚTTję, auf andern Inschriften werden desgleichen Preise 
aus der zaraitakTaipsaia oder gesehickten Handhabung der Wurf- 
machinen (acps-njpta opyava) erwahnt; auch dieser Belege ist in den 
A erhandlungen S. 26 gedacht worden 2). Dass ubrigens die Epheben 
auch den Wurf mit der gewbhnlichen Schleuder geiibt hatten, ist in 
den beziiglichen Urkunden zwar nicht ausdrucklich gesagt, aber auch 
nicht ausgeschlossen, indem die ebenda auf S. 48 zu B' vs. 36 be- 
sprochene ps/,ŚT7j und •Jtapaozeo^ auf Wurfgeschosse (fleZig) von jeg- 
lichem Kaliber sich beziehen kann. Da jedoch die Epheben, wie 
bemerkt, gewohnlich ais Hopliten dienten, so bleibt immerhin anzu
nehmen, dass sie ungleich mehr im Speerwerfen (cmcovt£sw) sich ge- 
iibt haben ais im Schleudern, abgesehen natiirlich von den notigen 
Uebungen an der grossen Wurfmaschine oder am „groben Geschiitz.“

§ 8.

Das Speerwerfen (azovT'Xetv, «zovT>apóc, azówttaua, iaculari).

Von dieser Uebung haben wir im Allgemeinen schon im ersten 
Bandę S. 327 ff. gehandelt; doch glauben wir hier einiges Detail, 
welches fiir die kriegerische Ausbildung der mannlichen Jugend be- 
langreich erscheint, theils ausfiihrlicher, theils erganzend den friiheren 
Bemerkungen beifiigen zu sollen.

’) ev re raj ryję rtoketo? aup.ęepovrt zat rą> eajr<uv iA'/r'u.ovi zaraitdXrł]v ki&o- 
golov eva rtuv dpyata>v ez ruJv to im-; ś9epdite'J3av zat ra ekleótoyra itpoazaraszeod- 
aavret aoeoemaaoro Sta itletovaw e-uJv t»]v re ypfjaty rou óp-pavou zai paftijaw. vs. 81 wird 
der Kosmet belobt, weil er sich um die Wiederaufnahme der Uebungen am Ge- 
schiitz verdient gemacht. Vrgl. Verhandl. der Wiirzb. Phil. Ges. S. 47 f. und be- 
sonders vs. 61 sq. derselben Inschrift.

2) Ebenda S. 38, Zeile 65 ev rotę zaranoATafęesia; eóaro]'/7]p.a3tv ist die Er
ganzung der Liicke von mir, was Herr Dumont zu II, p. 454 vs. 65 billigerweise 
hatte erwahnen sollen.
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Weshalb diese gymnastische Uebung im Altertum gewbbnlieh 
auf das Ballspiel und Diskoswerfen folgte, wurde bereits erortert; 
ebenso, dass dieselbe am haufigsten mit Bogenschiessen und Sclileudern 
zusammen genannt wird. Vor allem fallt ohne Zweifel jedermann 
auf, wie reich die griechische Sprache gerade an solchen Ausdriicken 
ist, welche die verschiedenen Formen des Wurfspeeres bezeichnen; 
es ist aber auch nicht mehr mbglich, die feineren Unterscliiede der- 
selben deutlich zu machen. Jedoch hat man den homerischen Spiess 
(iyyo;, óópu, , psKtp, aifavŚ7]) jedenfalls zu unterscheiden von
dem leichteren Speer (axo%Ttov, /óy/p) der historischen Zeit und 
vollends von den langen Lanzen und Spiessen der spateren Periode 
(zovTo'ę, oaptaaa, ooaoę), wie sie z. B. in der makedonischen Phalanx 
in Gebrauch waren. Auch galten at/pp, óozpo ais nationale Angriffs- 
waffe der Hellenen *).  Allerdings lasst schon die Benennung axóvTtov 
(Band I, S. 327 s. f.) erkennen, dass dabei nicht an den schweren 
Hoplitenspeer, sondern an Wurfspiess, Wurflanze zu denken ist. Eine 
ganz genaue Bestimmung indessen der homerischen Bezeichnung fiir 
Speer und Lanze lasst sich nicht durchfiihren; zu bemerken ist nur, 
dass bei Homer derselbe Speer sowohl zum Wurfe ais zum Stoss 
oder Stich im feindlichen Kampfe wie im Wettstreite diente. So 
heisst es II. XXIII, 818 ff. von dem Kampfe zwischen Aias und 
Diomedes bei den Leichenspielen: Da stach Aias zunachst den Gegner 
auf den kreisrunden Schild, ohne dass er jedoch ihm auf den Leib 
kam, denn es schiitzte ihn der Panzer auf der Innenseite. Der 
Tydeussohn dagegen zielte jenem nunmehr iiber den gewaltigen 
Schild hinweg bestandig nach dem llalse mit dem Stachel des glanz- 
vollen Wurfspeers (<paeivou doopó? azcozig). Wurde der Spiess in 
der Hand behalten zum Stoss, so ist dies gewohnlich mit eXauvsw, 
vóaaetv, wtręt*  bezeichnet; vom Wurf aus der Ferne dagegen wird 
gesagt axo>Tt'Cstv, fJaXXetv, von beiden aber odta£siv2).

*) Teuffel zu Aischylos Pers. vs. 85. 149. 240.
2) II. XXII, 326. XXIII, 819; vrgl. Lehrs De Aristarchi studiis Hom. s. v. 

Imman. Bekker Homerische Blatter II, 119, wo die Soupizlurot aiypgrai, śuppeliat 
mit aschere = Speerkampfer zusammengestellt sind.

3) II. II, 773 sqq. Xaot itapa p^ypi^i 3aXdasqt [ 8taxotatv rśpito\ro zat aipa- 
v| tó$otaiv re.

Unter den Wettspielen wird das Speerwerfen in den altesten 
mythisclien Angaben und schon bei Homer aufgezahlt3). In den 
historischen Perioden aber scheint es bei den bffentlichen Spielen 
nur ais Theil des Fiinfkampfes (nevra&Xov) gegolten zu haben, und 
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zwar ais ein Werfen mit jenem leichten kleineren Wurfspiesse, den 
auch in Athen die Knaben gebrauchen lernten. In diesem Falle 
steht haufig kurzweg azdvtiov, wie Ttśvra&Xoę fiir 7tśvtal>Xovtx7]r’. In 
der Kegel diente zumWurfe das azdv"tov, aber daneben waren auch 
Aoy/T) und 5opo beliebte Jagd- und Kriegswaffen, die meistens zur 
Verwundung in der Nahe verhalfen, doch auch bisweilen zum Werfen 
gebraucht wurden >)•

Der allgemeinste Name fiir Wurfspiess ist in der lateinischen 
Sprache jaculum, wie schon das Wort besagt, etwas zum Werfen, 
nicht zum Stossen1 2). Indessen findet sich dieser Ausdruck von ver- 
schiedenen Arten der Wurfgeschosse gebraucht, selbst von der mit 
der Hand geschleuderten Lanze3). Diese Wurfschiitzen4) sind dem- 
nach yon den Schleuderern (funditores) und Bogenschiitzen (sagittarii) 
zu unterscheiden, wiewohl alle drei zu den Leichtbewaffneten gehbrten 
und zu gleichem Dienste bei Beginn einer Schlacht yerwendet wurden. 
Wir haben allen Grund anzunehmen, dass zu derselben Gattung auch 
die oben S. 163 erwahnten ferentarii gehbrten5), weil wir ausserdem 
Kenntniss haben von Cavallerieabtheilungen, die ebenfalls, anstatt 
sich des schweren Reiterspeers zu bedienen, iacula schleudertenG). — 
Dagegen gab es eine besondere Art von falaricae (oben S. 165), die 
nicht mittelst der Wurfmaschine, sondern mit der Hand geschleudert 
wurden, iibrigens mit grosser eiserner Spitze und starkem Schaft 
uud ausserdem hinter der Spitze mit Blei beschwert (Non. s. v. 

1) Man yergleiche dagegen die far den Weitwurf iiblichen Ausdriicke 
dzoMtiou (Jokiję, fieypt kijou xai axovtiou fioki]?, evtcę dxovTtap.aroę, Xenoph. u. lim. 8, 
10; ic. xmo]f. 10; Hellen. IV, 4, 16; 5, 15. Lukian. Anach. 27. 32.

2) Varro L. L. VII, 57. Seneca Epist. 94 ąuemadmodum ąui iaculari discit, 
destinatum locum captat et manum format ad dirigendnm, ąuae mittit sqq. 
Man vrgl. indess auch Quintil. VIII, 2, 5 ąui iaculum emittit iaculari dicitur, 
qui piłam aut sudem, appellatione privatim sibi adsignata caret, et ut lapidare 
quid sit manifestum est, ita glaebarum testarumąue iactus non habet nomen. Auch 
bedeutet iaculnm (sc. rete) einNetz zum Werfen, die Angriffswaffe einer gewissen 
Gladiatorengattung.

3) Verg. Aen. IX, 52 sq. et iaculum attorąuens emittit in auras | princi
pium pugnae, et campo sese arduus infert.

1) dzornorat (bei Platon Theag. p. 126 CD auch dxovnaro<oi, vrgl. Bd. I. S.329) 
iaculatores, Seneca De brev. yitae, Dial. X, 13, 6; Liv. XXI, 21; XXXVI, 18.

5) Liv. XXVI, 4 septena iacula ąuaternos longa pedes data, praefiza ferro, 
quale hastis velitaribus inest.

6) Varro L. L. VII, 92 ąui ea modo habebant arma ąuae ferrentur nt iaculum; iiber 
diese falsche Ableitung von ferre siehe unten im § 11, ebenda iiber die iimoTO$órat. 
Dazu Veget. I, 15; Justin. 37, 2 eąuitare iaculariąue; 41, 2 eąuitare et sagittare.
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p. 555). Dieser Wurfspiess ward im Kriege und auf der Jagd 
gebraucht (Verg. Aen. IX, 705; Liv. 34, 14). — Die hasta (sy/oę) 
diente ebenso zum Stoss wie zum Wurf mit der Hand; man unter- 
schied an ihr 1) den Kopf (cuspis, aix,u7j, sradopatt;) von Eisen oder 
Bronze; von der hasta pura (ohne Kopf) -war oben S. 73 die Rede; 
2) den Schaft (hastile, 8ópo) vonEschen- oder anderem Holze; 3) das 
kolbige Ende (spiculum, arupotS, aaoptu-rjp), welches dazu diente, den 
Speer aufrecht in den Boden zu stecken, oder auch, wie Polybios 
VI, 25 zeigt, zum Angriff im Notfalle, wenn die cuspis abgebrochen 
war. — Der Riemenspeer, hasta ammentata oder ansata, war ein 
Speer mit Schwungriemen1j; dieser Riemen wurde am Schafte des 
Spiesses oder yielmehr der Wurflanze im Schwerpunkte befestigt, 
wodurch beimAbschleudern eine grossere Schwungkraft erzielt wurde1 2). 
Wenn die Hand des Schiitzen diesen Riemen erfasst und die Finger 
durch die Schleife gesteckt hatte, so war dies ein Zeichen, dass er 
zum Wurfe bereit sei. Das Beriemen der Speere (ł^ay-zuZcK, svay- 
zuZtCew, ammentare) entspricht daher unserem Laden der Gewehrer 
und TtsAraarai 8trj-zo/.topśvot (Xenoph. Anab. IV, 3, 28; V, 2, 12) 
sind „schussfertige14 Leichtbewaffnete3). Hatte die Lanze eine Hand- 
habe von Eisen (ansa) am Schafte, so hiess sie hasta ansata4). Eine 
hasta mit feiner diinner Spitze, die sich leicht umbog, und infolge 
dessen, wenn der Schuss ohne Erfolg blieb, wenigstens vom Feinde 
nicht zuriickgeworfen werden konnte, wrar die hasta yelitaris, ypóatpo;r 
keltisch tragula5).

1) ammentum, to appa tujo azoMTi’<uv, eine lcderne Schleife, benannt von der 
Wurzel ap— a®— haf, die Glosse admentum ist ein Missverstandniss ; doch weisen 
die iiltesten Handschriften, z. B. des Vergil, die Schreibung mit doppeltem m.

2) Liv. 37, 41; Ovid. Met. XII, 221; Sil. Ital. IV, 14; I, 317 hic valido 
ibrat stridentia saxa lacerto | huic impulsa levi torquetur lancea n o d o, mit JRu- 
perti’s Citaten Eurip. Androm. 1132. Isidor. Orig. 18, 7 lancea est hasta ammen- 
tum habens in medio: dicta autem lancea, quia aequa lance, id est aeąuali am- 
mento, ponderata yibratur. Silius Ital. IV, 102 ąuantum impulsa valet comprendero 
no do; vs. 289 tum nodo cursuąue levi simul adiuvat hastam. VII, 656 totam 
pectoris iram | mandat atrox hastae telumąue volatile nodo | escntit. IX, 509 et 
velut ammento contorta hostilia turbo | adiuyat ac Tyrias impellit stridulns hastas. 
XIII, 159 indignatus opem ammenti socioąue invare | expulsum nodo iacnlum at- 
que arcessere vires | Taurea vibrabat nndis conatibns hastam.

s) Stat. Theb. XI, 440 sq. explorarique furentum | in digitis ammenta 
videt.

4) afzuX<uTo’c, telum ansatum, dpcj/ojToy peadfcAtw, sieh Bd. I, S. 354 f.
— Schlinge.

5) Cf. Stat. Theb. VIII, 414 hi pereunt missis, illi redeuntibus hastis. 
Polyb. VI, 22; Liv. 38, 20; Plin. N. H. 27, 6.
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Nach Kiich1y's Untersuchung iiber hasta ammentata (Verhandl. 
der XXVI. Philol. Versammlung in Wiirzburg 1868, S. 230) ware 
die hasta Yelitaris eine hasta ammentata, da nach dem Zeugnisse 
Cicero’s Brut. 78, 271 die Wurfspeere, dereń die rómischen Velites 
fiinf oder sieben fiihrten, mit dem ammentum versehen waren. „Der 
Riemenspeer ist im Altertum die verbreitetste und beliebteste Schiitzen- 
waffe gewesen, und zwar einfach deshalb, weil er die zweckmassigste 
war. Die Schleuder, namentlich mit Bleikugeln, ging allerdings 
weiter und die Percussionskraft ihrer Geschosse war viel bedeutender 
ais die des Riemenspeers; dagegen war ihre Treffsicherheit entschieden 
geringer. Mit dem B o g e n dagegen konnte es der tiichtig gefiihrte 
Riemenspeer in allen drei Beziehungen recht fuglich aufnehmen . . . 
Dazu kam noch, dass die Handhabung des Riemenspeers (psaa"|-zoXov), 
von dem griechischen Turnplatz ausgegangen, wie andere ahnliche 
Uebungen, Gemeingut jedes gymnastisch durchgebildeten Griechen 
wurde, daher fiir Jagd und Krieg allgemeine Anwendung fand und 
auf diese Weise denn auch von den Rbmern ais die Normalwaffe 
ihrer regelmassigen Leichten, der Veliten, angenommen wurde“ 
(Kochly ebenda S. 237). Genaueres iiber die Handhabung des 
Riemenspeers sehe man ebenda S. 233 und 236, wo die auch fiir 
den Diskoswurf hochbedeutsame Stelle des Philostratos gymnast. 31 
zu Grunde liegt. Kochly glaubte der Sache so sicher zu sein, dass 
er kein Bedenken trug, einen Ausdruck paSaptę itakrou ti siSoę bei 
Strabon IV, p. 197, der eine leichte keltische Wurfwaffe ohne 
Riemen bezeichnet, mit dem „vielbesprochenen Bumerang11 ais diesem 
ahnlich zusammenzustellen. Indessen ganz mit Unrecht; allen Beschreib- 
ungen zufolge (vergl. z. B. Reise der NoYara um die Erde, Wien 
1866, II, S. 228) ist der Kilih oder Bumerang der australischen 
Wilden eine halbmondfórmige, 15 Zoll lange, 2 Zoll breite, ebenso 
rohe ais durch ihre Plugeigentiimlichkeit merkwiirdige Wafle, die 
unter einem Winkel von mindestens 30—40 Grad geworfen, in drehender 
Bewegung wieder nach dem Ausgangspunkte zuriick- 
kehrt. Nach englischen Berichten sollen iibrigens bumerangahnliche 
Waffen auch in den Grabem von Theben in Oberagypten gefunden 
werden.

Kochly weist a. a. O. S. 229, A. 1 sechs erhaltene Abbildungen 
von Wurfspeeren mit Schleife nach; die unten beifolgende ist die 
von Pinder zu seiner Schrift iiber den Fiinfkampf der Hellenen nach 
einem Erzdiskos von Aigina Yortrefflich wiedergegebene Darstellung, 
die deutlicher spricht ais eine miihsame Beschreibung es jemals 
Yermag. — Bios zu den Fechtiibungen „auf Pariser“ diente die hasta 
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praepilata, unserm Rappier vergleichbar, weil die Spitze mit einem 
Knopfe oder Bali (pila) umhiillt war; daher der Name1)- — Ide 
weiteren Ausdriicke wie hasta pampinea, graminea, caelibaris, puhlica, 
centumviralis diirfen wir hier iihergehen, da sie mit dem Waffen- 
handwerke nichts gemein hahen. — Zu einer gefiirchteten Wafle 
aber ward allmahlig durch Verbesserungen das romische pilum 
(uaaoę), ebendeshalb die Nationalwaffe der rómischen Fusstruppen, 
wenngleich nicht in demselben Grade sprichwórtlich wie die hasta 
wegen der hastati u. s. f. Am ausfuhrlichsten beschreibt dasselbe 
Polybios I, 40; VI, 23, 9—11; dann Dionysios Halik. A. R. V, 46; 
Liv. IX, 19; Veget. I, 20; II, 15. Leider ist bislang keine authen- 
tisclie Abbildung dieser Waffe constatirt worden; die Ursachen dieses 
Mangels erortert in verstandiger Weise das Wórterbuch von Bich 
s. v. pilum. Nach der Beschreibung jedoch bei den Autoren diente 
das pilum ebenso zum Schleudern wie zum Stossen, und zwar hatte 
es zu letzterem Zwecke, obwohl es kiirzer war ais die Lanze, ein 
viel starkeres und breiteres Kopfstiick, gleichsam wie eine Mórser- 
keule. Es erfuhr nach und nach Veranderungen, scheint aber eine 
mittlere Lange von 6' 3" vom Schaftende bis zur aussersten Spitze 
gehabt zu haben. Der hblzerne Schaft war oben yiereckig und 
genau so lang ais die eiserne Spitze; wenn diese auf den Schaft 
gesteckt wurde, so bedeckte sie denselben zur Halfte, so dass ungefahr 
eine 9" lange massive Metallspitze dariiber hinwegragte. Unwirksam 
erwies sich diese Waffe nur gegen die schwere gepanzerte Reiterei 
der Parther (za-atspa-zTot, Plutarch. Crass. c. 24 sqq.). — Nach dem 
Urtheile Kćichlifs a. a. O. S. 238 ware das romische pilum iiber- 
haupt die zweckmassigste Waffe des schwerbewaffneten Linienfuss- 
volkes, wahrend wir in dem griechischen mesankylon eine ihm eben- 
biirtige, fiir Jager, Leichtbewaffnete und vielleicht auch Reiter ver- 
breitetste Schiitzenwaffe zu erkennen hatten. "Uebrigens ist iiber 
das pilum auch ‘Kochly's Vortrag bei der Heidelberger Philologen- 
Versammlung 1865 zu vergleichen. Noch ist ein Wurfgeschoss zu 
nennen, das die rómischen Leichtbewaffneten von den Samniten 
annahmen, daher aauvtov, verutum, veru, yeruculum geheissen2); es 
hatte eine scharfe rundę eiserne Spitze, wie ein Bratspiess. — Die 
gaesa der Gallier, oft bei Caesar genannt, gehen uns hier nichts an3).

1) Plin. N. H. 8, 6; Hirt. b. Afr. 72; Liv. 26, 51.
2) Fest. s. v. Samnites. Verg. Aen. VII, 665; Georg. II, 168; Veget. II, 15; 

IV, 29.
3) Vrgl. jedoch Liv. VIII, 8; Hesych. s. v. faijóę- óXoai5;;pov..............

atd.w apuvrTfpiov.
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Uebrigens diente der Wurfspiess auch bei den Rómern in 
Eriedenszeiten zur gewohnlichen gymnastischen Uebung1); so dass 
wegen der hiedurch gewonnenen Erfahrung im taglichen Leben 
Distanzangaben gerne nach der Wurf- oder Schussweite bemessen 
wurden1 2). In der Kaiserzeit liess man sich sogar von Mauretaniern 
eigens darin unterrichten (Herodian. I, 15, 2 Maopouoto)v ot azov:tCstv 
aptorot), da die Volkerschaften von Mauretanien wegen ihrer Geschick- 
lichkeit im Speerwerfen beriihmt waren. Kaiser Commodus iibertraf, 
wie im Bogenschiessen, so auch in der Eertigkeit des Speerwurfs 
seine Lehrer; seine ans Unglaubliche grenzenden Leistungen darin 
berichtet ausfuhrlich Herodianos I, 15, 3 ff.

1) Vergil. Georg. II, 529; Aen. I, 313; Horat. Carm. I, 8, 12 trans finem 
iacnlo nobilis expedito.

2) Stat. Theb. VI, 353 finem iacet inter utrumąue | ąuale quater iaculo 
spatium, ter arundine vincas, zu welcher Stelle Lemaire auf Servius adVergil. 
Aen. XI, 608 verweist.

3) Vrgl. Fr. Haase in Ersćh und Gruber Encyklop. s. v. Palastr S. 412. 
Krause Gymnast. S. 476.

Den Unterschied, welcher zwischen dem romischen und dem 
griechischen Speer bestand, lernt man natiirlich am besten aus den 
antiken Denkmalern selbst erkennen. Ein hellenischer Akontistes im 
Pentathlon ist abgebildet auf der Athletenschule des Epiktetos in der 
Berliner Vasensammlung, Saal XVI, 1607. Ein Diskoswerfer, der 
sich zum Wurfe anschickt, erscheint daselbst auf der Aussenseite 
neben einem Flbtenblaser, dazu ein Akontistes, der gleichfalls unter 
Flotenbegleitung im Begriffe steht den Speer abzuschleudern. Die 
gewohnliche Haltung des Korpers liierbei wurde bereits im ersten 
Bandę S. 331 beschrieben; zwei neue Abbildungen, die uns bei 
unserem Aufenthalt in Rom 1875 ais inedita Herr Ilelbig yorgewie- 
sen, stimmen in der Hauptsache mit den bekannten iiberein. Nach 
diesen Darstellungen begreift man unschwer die allgemeine hohe 
Geltung dieser Waffenubung. Sie gewohnte den Korper vor allem 
an festen Stand und sicheren Schritt und an schone freie Haltung; 
sie scharfte das Auge durch das Zieleń nach einem bestimmten Ziele, 
wenn auch vorzugsweise ais Kraftmesser fiir die Starkę des Schusses 
ein Diskos diente3). Der Speerwurf hatte besonders auf die oberen 
Kbrpertheile einen wohlthatigen Einfluss durch Ausbildung des Rumpfes 
und Starkung der Athmungswerkzeuge, und behauptete daher seine 
Bedeutung fiir Diatetik und Heilgymnastik noch in spateren Zeiten 
mit gleichem Rechte wie die friiher besprochene Diskosscheibe, welche 
d.ie Aerzte gegen Vollbliitigkeit und Schwindel anempfahlen.
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Dem Sieger im dzovTiagó; werden nach C. J. Gr. no. 2360 
einmal Zóy/at ais Siegespreise zu Theil, dem Sieger in der %aTaitaXr- 
aosaia dagegen eine lange Lanzel). Indessen erfuhr der Speer- 
wurf, wie schon bemerkt ist, eine agonistische Schatzung nur im Pent- 
athlon, nicht fiir sich allein, wie die iibrigen dfiu^ta^a-za. Ein spe- 
zieller Agon aher im dzoy-iapóę lasst sich fiir Athen erst fiir den Anfang 
des 2. Jahrh. v. Chr. nachweisen (vgl. unten in§ 11 iiber Tapa'/rivot)2). 
Darum lasst auch Tacitus im Dialogus c. 10 jenen niichternen Rechts- 
anwalt Aper in einem Gleichnisse also sprechen: „Warest du in 
Griechenland geboren, wo man auch die Kiinste mit Eliren betreibt, 
die nur zur Unterhaltung dienen (ludicrae artes), und hatten dir die 
Gotter eines Nikostratos (Athleten) gewaltige Kraft verliehen, so 
wurde ich es nicht ertragen konnen, dass du bei so enormer, fiir 
den wirklichen Kampf geschaffener Starkę nur mit dem schwachen 
Wurfspiess (levitate iaculi) oder der Wurfscheibe in die Luft streichest 
(iactu disci vanescere)“. Wie man sieht, beziehen sich diese Worte 
auf die Wertschatzung der Hoplomachie oder des Kampfes in yoller 
Riistung gegeniiber dem Geplankel mit leichter Waffe. Die Dienste 
der Leichtbewaffneten mussten sich in der Schlacht, nach der alteren 
Aufstellung und Gefechtsweise der Truppen, in der Regel darauf 
beschranken, dem Feinde durch billig zu beschaffende Wurfgeschosse 
Abbruch zu thun, und konnten mit der Leistung von Schwerbewaff- 
neten, die dem Feinde zu Leibe gingen, nicht in Vergleich gestellt 
werden; die letzteren waren sonach allein zur Ablegung von Proben 
personlicher Tapferkeit geeignet, da die Leichten (^Aoi, yu.uyof, pp- 

levis armatura, levia arma) aller Schutzwaffen entbehrten und 
vor dem anriickenden gepanzerten Feinde nicht Stand zu halten ver- 
mochten. Man erblickte daher nur in der geschlossenen Ordnung 
des schweren Fussvolkes (tu óitkiTtzóv, oitla, iusta arma) die
moralischen und taktischen Vorziige, die den Sieg zu gewahrleisten 
schienen. Aus diesem Verhaltniss ergab sich jene bereits hervor- 
gehobene Trennung zwischen Schwerbewaffneten und Leichtbewaff
neten, sowie dass der Dienst der ersteren durchgehends ais der 
wichtigere und damit auch ais der geehrtere erschien.

Aber neben der meisterhaften Fuhrung der Lanze oder des 
Wurfspiesses war fiir den Krieger im Altertum auch noch eine 
geschickte Fuhrung des Schildes yonnoten; das eine erganzte not-

*) xov-oc. Hesych. s. v. zovtóę' Sópu. s. V. itakra • axdvna, Zóy/ai. s. V. toXt<uv • 
axovń<nv. Yrjl. Heliod. IX, 15, p. 370. Kor. Veget. II, 14.

2) Dumont II, p. 221 no. XXXIII dxovrć£«>v ex rcuv e<pj,8u>v. 



176

wendig das andere. Das Schicksal des Kampfenden, gegeniiber 
Stosslanzen (hastae), Wurflanzen (pila) und den iibrigen leichten 
Wurfspiessen (gaesa), hing grbsstentheils von der Art ab, wie er den 
Schild handhabte. Vor dem Speer eines der homerischen Helden 
war es freilich schwer sich zu bewahren; sonst aber konnte der 
Krieger die drohende Gefahr abwenden, wenn er sich entweder auf 
die Seite warf, falls der Speer gerade auf ihn losfuhr, oder sich 
biickte und mit dem Schilde deckte, oder auch, indem er den Schild 
in einem gewissen Abstand vom Leibe hielt, so dass der eindringende 
Spiess wenigstens nicht so leicht die Rustung erreichte oder durch- 
bohrte. In dieser letzteren Haltung riickten gewohnlich solche 
Streiter dem Feinde entgegenT). Die Art, wie die Stosslanze (hasta) 
bei den Romern geschwungen wurde, zeigt ein Bild des vatikanischen 
Vergil (Rich s. v. hasta), welches Angriff und Vertheidigung eines 
befestigten Postens darstellt und zugleich zur Erklarung der vom 
Speerwerfen gebrauchlichen Ausdriicke benutzt werden kann. Eine 
kraftige Figur, in der Stellung eines Angreifenden, wendet das Innere 
der Hand von sich ab oder nach aussen, so dass sie auf diese Weise 
den Speer mit einer Drehung geschleudert haben muss, um ihm mehr 
Wucht zu geben1 2). Die zwei iiber die Vertheidigungsmauer ragenden 
Krieger haben den Riicken der Hand nach aussen und den kleinen 
Finger, statt des Daumens, nach der Spitze des Speeres zu gewendet; 
die gewbhnliche Art das Geschoss zu werfen (iacere, iactare, iaculari, 
mittere). Wurde jedoch der Speer im Schwerpunkt erfasst und 
gewogen, mit dem Riicken der Hand nach unten, um vor dem Wurfe 
zu zieleń, wobei sich Kolben und Spitze abwechselnd wie ein Wage- 
balken (libra) hoben und senkten, so hiess dieses librare3).

1) Vergil. Aen. IX, 53 iaculum attorąuens emittit in anras | principium 
pugnae.

2) Jłich verweist auf rotare bei Statius Theb. IX, 102, oder torąuere bei 
Vergil Aen. X, 585; XII, 536.

3) Vergil. Aen. IX, 417 idem aliud summa telum librabat ab aurę. X. 
479 sq. Turnus ferro praefixum robur acuto | in Pallanta diu libransiacit. 
Vergl. auch die Stellen aus Silius Italicus oben S. 165. In den Handschriften fehlt 
es begreiflicher Weise nicht an hauflger Yerwechslung von librare und vibrare.

Die Erfindung des Schildlaufes, sowie des Schildgefechtes 
scheint von Mantineia in Arkadien auszugehen, vgl. Klausen Aeneas 
und die Penaten S. 402 iiber den mythischen Salios ais Diener des 
Rossgottes Poseidon. Zu Thyraion hatte der Patron das Geschaft 
des Schildschwingers und Schildlaufers, vgl. ebenda S. 403. Ueber 
den Schild von Argos siehe unten im 13. Abschnitt.
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§ 9-

Ringkampf und Faustkampf.

Z u der ausfiihrlichen Behandlung des Ringens und des
Faustkampfes (uoyji^) im ersten Bandę S. 244 ff. und S. 331 ff. 
haben wir an dieser Stelle nur noch Einzelheiten nachzutragen, die 
sich theils auf das Ringen speziell beziehen, theils auf die haupt- 
sachlichsten gymnastischen Uebungen der Jiinglinge im Allgemeinen.

Die gewohnlichen und regelmassigen Uebungen in Gymnastik 
und Musik, dann der Umgang mit Philosophen und Rhetoren sind 
bei den Griechen wahrend der besseren Zeit einer nationalen Ent- 
wicklung geradezu gleiehbedeutend mit EphebenbildungU. Von aus- 
nehmender Bedeutung ist in dieser Hinsicht, dass schon in der 
Sprache und in der individuellen Ausdrucksweise der Autoren, 
und zwar sowohl der Dichter ais der Prosaisten, je weiter man 
zuriickgeht in der Bcobachtung ihrer Phraseologie, destomehr die 
auf die Gymnastik und speziell auf den Ringkampf beziiglichen 
Bilder, Gleichnisse und Wendungen vorherrschen. Dagegen je 
mehr man bei der Beobachtung der Ausdriicke von der Bliitezeit 
sich entfernt und dem Hellenistischen des beginnenden oder ein- 
getretenen Verfalles nahert, desto auffalliger treten auch im Sprach- 
typus die gymnastischen Elemente zuriick und mehren sich die vom 
Mimisch-orchestischen und Musikalischen, vom Circus und Wagen- 
rennen entlehnten Anschauungen und Redewendungen. Was wir 
friiher in diesem Betreff I, S. 332, A. 1; 338, A. 2; 345, A. 2 
wiederholt angedeutet haben, das soli hier durch weitere Belege 
erliiutert werden.

Schon Fr. Haase hat in Ersch und Gruber^ Encyklop. s. v. 
Palastrik S. 410a mit Hinweisung auf Iiockh Esplic. ad Pind. p. 447 
bemerkt, dass das Ringen oft bildlich fiir ein miihsames, anhaltendes 
Kampfen gegen etwas gebraucht wird, dann aber auch fiir einen 
Kampf, bei dem man gegenseitig sich zu iiberlisten sucht. Denn es 
ist das Ringen Tsptx<LTaTov zat itavoopyÓTa*o>  tojv ajR-^uataw (Bd. I, 
S. 339 ff.), daher itaZatarłj; gelegentlich auch im Sinne von rcavoupyoę

1) Lukian. Katapl. 1 von Hermes: rrot TtaAaist peta r<»v fj z'.9a-
ptCet rj kó-jous -mai SteSćpyerat.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 12
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gebraucht wird. So lasst Sophokles den Neoptolemos iiber den 
klugen Odysseus urtheilen, dass er ein fein Verschlagener (rcoO.aiaTij;) 
sei, jedoch auch feine List werde leicht in Fallstricke verwickeltJ). 
Oft wird TraZctiapa von Kriegslist u. dgl. gesagt (Plutarch. Sertor. 18), 
aber auch ohne solche Nebenbedeutung1 2). Eine Menge von Redens- 
arten, Metaphern und Ellipsen erlangten allgemeinen Curs und theil- 
weise sogar eine sprichwortliche Geltung, wie besonders die Ellipsen 
bei 3) und verwandten Ausdriicken, die deutlich ihren

1) Philokt. vs. 431 sq. akia yai aocpai pińuat epitoSiCowat Oapa.
2) Sopliokl. O. R. 879 to zaltuę 8’ iyw itdlet Ttakatapa, was freilich neuere 

Conjekturanten in iroket TOptapa oder ixd).at itoktapa andern wollen.
3) Piat. Pliileb. p. 13 D -a/’ avtóvre{ etę rac ópoiaę (sc. Xa|3dę) tatu; av 

rauę d/.lrp.ot; ajy/utprpatpe";.
4) Stcllon fiir solclie von der Palastrik oder Agonistik entlehnte Bilder hat 

schon Krause gesammelt Gymnastik, Vorrede S. XVII, Anm. 1. Vergl. jedoch 
L. Kayser’s Recension in den Jahrb. der Literatur 1841, S. 158 und die Anmerk- 
ung zu Buttmanris 5. Ausgabe der Midiana Demosth. p. 47; Lorenz zu Plauti 
Pseudolus S. 227.

5) Thukyd. I, 6 epu.v<ulh]adv re Ttpturot (AaziSatpózioi) zai eę to <powepdv auo- 
3uvras Ittta pe~d to-J pp.vaCea&at 7]Xet']>avTO, gegeniiber einer Stelle des Ailianos V. 
H. III, 38 ort ev'Alhpatę et pedipat leyouat Trpó>TOv elatav zat np auzip, a zat -rrotura 
łj fij aitśStuze .... zat aftuda tov Sta rt»v au>udru>v npturot eitevo’i]<!av, zat a’ra8jaavro

Ursprung aus der Ringschule ableiten4). Auch lasst es besonders 
die Sprache der Redner, vor allem die wuchtige Diction des Demo
sthenes, an derartigen Wendungen nicht fehlen. So ist denn fur 
den ITmstand, dass so viele gymnastische Ausdriicke auch in der 
gewóhnlichen Sprache dorischcs G e p r a g e tragen, die Erklarung 
einfach in der dorischen Pflege der Gymnastik von Alters her zu 
suchen, indem solche Ausdriicke bei den Doriern ihren urspriinglichen 
Typus erhielten und am haufigsten aus dorischem Munde vernommen 
wurden. Der Peloponnes war gleichsam der geweihte Boden fest- 
licher Wettkampfe, und Sparta selbst feierte viele Feste mit gymnischen 
Agonen. Allerdings wurde mit der Zeit und bei dem anmutigen 
Betrieb der Kiinste in Athen fiir dieses der Oelverbrauch geradezu 
symbolisch, gleichwie die Bestaubung zu den Uebungen in der Ring
schule, oder die harte Schulung und Probezeit eines Epheben unter 
der strengen Aufsicht des Padotriben; allein der erste Gebrauch von 
Oel zu solchem Zwecke geht sicher von den Doriern aus; und 
patiens Lacedaemon (Horat. Carm. I, 7, 10) hatte unter den Olympia- 
siegern die meisten aufzuweisen, wie die Messenier und Eleier die 
altesten5). Aber noch bei den Schriftstellern der Kaiserzeit, griechischen
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wie rómischen, treffen wir in grosser Menge bildliche Ausdriicke, die 
dem Gebiet der Gymnastik und Agonistik angehóren. L. Kayser hob 
in seiner Recension von Ki ause's Gymnastik (Jahrbiicher der Literatur 
1841, S. 173) unter anderm hervor, dass derselben Gattung auch 
die anschaulichsten Metaphern des Apostels Paulus zufallen, was 
den theologischen Auslegern nicht immer klar geworden zu sein 
scheint. So das Beiwort eu7tspi3Ta-o; in einer Stelle des Hebraer- 
briefes 12, 1 m oyzou aico&fjisuot zal rtp souspiaratou apap-tim ~pś- 

Kpozsijxevov rjrb ćąwva. Das Bild ist von dem starken 
Ansatz des Fleisches an den Athletenkorpern entlehnt, worauf der 
oyzo; vorher und der Uebergang mit tpś^wps^ deutet; der Sinn ist 
also: „Lasst uns die Siinde, wie die Fieischeslust der Ringer, abwerfen 
und erleichtert, wie behende Laufer, zum gesteckten Ziele rennen,“ 
Yergl. Brief an die Korinther IX, 26. 27. Manches hierher Gehbrige 
steht bei Philon und bei den Kirchenvatern Joannes Chrysostomos, 
Tertullianus, Augustinus, Arnobius u. a. Weshalb aber gerade in 
der spateren Periode die Gleichnisse von den grossen Wettrennen 
im Circus immer haufiger werden, erklart sich, wie schon bemerkt 
wurde, aus der unglaublichen und bis zur Leidenschaft gesteigerten 
und ausgearteten Theilnahme, welche die stadtische Bevblkerung, 
zumal in den Ilauptstadten Rom und Konstantinopel, fiir diese Art 
der Befriedigung ihrer nimmersatten Schaulust und Vergniigungssucht 
hegte und ausbildete.

Demnach enthalten, wie gesagt, je nach der besondern Auf- 
fassung eines Schriftstellers, die auf die Palastra beziiglichen Aus- 
driicke Lob oder Tadel, je nachdem mittelst derselben auf kórper- 
liche Gewandheit und Festigkeit angespielt wird, oder auf das Gegen- 
theil, auf eckige und gezwungene Bewegungen oder gezierte Schau- 
spielergeberden. So begreift es sich auch, warum gerade die Theorien 
der Beredsamkeit aus Anlass der Frage, wie der Redner auftreten 
soli, angelegentlich mit diesem Gegenstande sich beschaftigen. Bei 
Cicero de orat. III, 59. 220 spricht jemand von den Gemiitsbewegungen, 
welche das Geberdenspiel (gestus) des Redners begleiten soli, nicht 
um einzelne Worte auszudriicken wie auf dem Theater, sondern den 
Gesammtinhalt der Gedanken, und diesen nicht sinnlich darzustellen,

zal 7j?.ei'pavT0, wahrscheinlich aus einem grosssprecherisclien Redner ausgeschrieben; 
interessant ist jedoch eine andere Angabe ebenda IX, 3 iiber die Sorgfalt des Per- 
dikkas und Krateros, die den geeigneten Staub fiir die gymnastischen Uebungen 
bis ins Feldlager sich nachfahren liessen, eiraro 8s aÓTOtę zal uo/.z.i] zóvic 81 uuo- 
iupw i; za yupaaia luaiTsW;? ouaa. 

12*
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sondern nur anzudeuten, in Verbindung mit einer kraftigen und 
mannlichen Haltung der Brust (laterum inflesione hac forti ac virili), 
wie sie nicht vom Theater und den Scbauspielern, sondern von den 
Waffen oder auch von der Ringschule entlehnt wird *)•  Der Name 
palaestricus insbesondere bezeichnete bei den Rómern einen Mann, 
der etwa die Mitte halt zwischen unserm Tanzlehrer und Fechtmeister 
und der die kbrperlichen Uebungen zu seinem besonderen Studium 
gemacht hat. Bei der ausserordentlichen Bedeutung aber, welche 
im Leben der Alten ein bffentliches Auftreten iiberhaupt hatte, war 
es ziemlich friihzeitig die Aufgabe eigener Lehrer geworden, die 
jungen Leute in anmutigen Bewegungen und gefalligen Manieren 
zu unterweisen, auf dass sie graziósen Gang und elegante Haltung 
sich aneigneten, linkisches und rohes Wesen aber vermieden (Quintilian 
I, 11, 15 sq. II, 8, 7. XII, 2, 12). Nur sollte das Streben nach 
anstandigen Formen im bffentlichen Vorkehr oder beim rednerischen 
Vortrage nicht iibertrieben werden, es durfte nicht allzusehr, wie wir 
sagen wurden, den Tanzmeister verrathen; widrigenfalls eine wider- 
liche Geziertheit und Umnannlichkeit leicht zum Anstoss gereicht 
(Cic. de offic. I, 36 nam et palaestrici motus saepe sunt odiosiores.). 
Mit dem Vorwurfe der Uebertreibung im letzteren Sinne waren 
gerade die Romer um so schneller zur Hand, je mehr sie im Grunde 
nur vom Standpunkte der Niitzlichkeit die Sache beurtheilten und 
nicht aus hellenischer, angeborener Vorliebe fiir die schóne Form -).

*) Vergl. Bd. I, S. 332, A. 1; Bd. II, S. 400 iiber motus dndZatsrpot, dann 
die Stellen bei Quintilian im Index der Habrisehen Ausgabe besonders s. v. gestus 
und palaestrici. Fur ou<pqfiou{ itakais-paę bei einem Komiker Meinelce Fr. Com. 
Gr. III, 157 schreibt Herwerden Nova Add. ad Mein. opus p. 23 ev su<pq point 
italaiorpatę. Neubauer Hermes XI, 141 setzt mit Boćkh ev euę^oiat = L s<pj(3oiat, 
Dittenberger Hermes XII, 2 versteht ein Adjectiv eueęijPoę = dya&ouę av8paę ep>v. 
Das richtige ist noch nicht gefunden!

2) Lucan. Phars. VII, 270 lasst Caesar vorBeginn der entscheidenden Schlacht 
seine Soldaten anreden: Grajis delecta iuventus | gymnasiis aderit studio que 
ignava palaestrae | et vix arma ferens.

In dieser von der griechischen verschiedenen Auffassung der 
Gymnastik, wie sie uns bei den Rómern begegnet, lasst sich immer 
wieder jene hergebrachte Verschiedenheit des Betriebes 
selbst erkennen, auf die wir schon friiher aufmerksam gemacht haben, 
namlich der Unterschied zwischen dorischer und jonischer Auffassung 
und Anwendung der Gymnastik und Agonistik iiberhaupt. Die 
allgemeinere Tendenz im Sinn einer harmonischen menschlichen 
Bildung schlagt in den jonischen Staaten allenthalben durch, gegen-
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iiber der starren und strengernsten Behandlung des Gegenstandes 
in Sparta oder in Kreta. Aber die spatere Verweichlichung bei den 
Joniern und vollends die Erschlaffung in der Kaiserzeit gefiel sich 
nur um so mehr darin, die Rauheit der lykurgischen Staatspadagogik 
und speziell die Hartę der lakedamonischen Gymnastik zu betonen 
und wohl auch durch iibertriebene Zuthaten grell auszumalen. Damit 
wurde der Begriff dieser Gymnastik gleiclibedeutend mit Unlust und 
iibertriebener Anstrengung!). Freilich bemerkte schon Aristoteles 
(Polit. VIII, 3), dass die Spartaner ihren Sóhnen zwar keine athletische 
Kbrperbildung zu geben trachteten, dass sie aber dieselben durch all- 
zugrosse Anstrengung thierisch (fhjpia>8się) machten, ais ob diese yorzugs- 
weise die Tapferkeit befórdere (Thukyd. II, 39). Auch entsprachen die 
den Paidonomen der Spartaner beigegebenen Peitschentrager (paar.po- 
cpjpot, Bd. II, 93. 228) sicherlich nicht dem jonischen Geftihl, eben- 
sowenig konnten Vorschriften wie die folgenden: ein einfaches 
Himation ohne Unterkleid (/.'■'w>) ein ganzes Jahr durch zu tragen; 
den Leib weder zu baden noch zu salben, ausgenommen an wenigen 
Tagen des Jahres; auf Rohrschilf aus dem Eurotas zu schlafen, und 
zwar compagnienweise und ganz kasernenmassig (Kenoph. de rep. 
Lac. II, 3, 4; Plutarch. Lyk. 16), den Atlienern fiir ihre Epheben 
passend erscheinen. Indessen ist alles derartige doch nur ausserlich; 
weit bedeutsamer musste die innere Differenz, der prinzipielle Unter
schied in der Auffassung der Bildung bleiben und mit der Zeit 
naturgemass um so scharfer hervortreten. Und hier ist vielleicht 
eine Mittheilung bei Ailianos, zusammengestellt mit der Erzahlung 
Xenophon’s von dem Dankfeste der geretteten Sieger von Kunaxa, 
am meisten geeignet, diesen Contrast zwischen dem strengdorischen 
und dem athenischen moderirten Betriebe der Leibesiibungen zu 
veranschaulichen. Nach Xenophon’s Bericht (Anab. IV, 8, 27) war 
das erste, was jene Tausende von Kriegern vornahmen, nachdem sie 
sich unter unsaglichen Strapazen aus dem Innern Asiens nach Trapezunt 
ans Meer gerettet hatten, dass sie Kampfspiele anstellten zum Danke 
gegen die Gotter und zur Erquickung ihrer miiden Seelen, und dass 
sie, wahrend es an freien hellenischen Knaben fehlte fiir den Lauf 
im Stadion, unbefangen genug waren, die Sbhne gefangener Barbaren 
und Sklayen zum Wettlaufe zuzulassen, um nur dem Feste keinen 
Abbruch zu thun. Und wahrlich, es war eine schóne Schau (xaXij 
9-ea łyŚYSTo), setzt der Berichterstatter hinzu, bei welcher ein ver- 

’) Plutarch. Inst. Laced. 2 ; Horat. Carm. 1, 7, 10; Polyb. VI, 48, 3; Corn. 
Nep. Alcib. 11.
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bannter Spartiate Drakontios den Vorsitz fiihrte. Nun ware aber 
ein solcher Verstoss gegen das Herkommen in Sparta rein unmbglich 
gewesen. Ais einst die Lakedaimonier (nach Ailianos V. II. II, 5), 
welche Dekeleia erobert hatten, ihre Nachmittagsstunden zu einem 
Spaziergange verwendeten, liessen die Ephoren ihnen dies untersagen; 
es sei dies eine Beschaftigung fiir Menschen, die den Leib eher 
verweichlichen ais ihn abharten und durcharbeiten. Die Lakedai
monier aber sollten nicht durch gcmachliches Herumwandeln, sondern 
durch die gymnischen Uebungen (S-.d tcuv yopvaGfiuv) fur ihre Gesund
heit sorgen.

Um aber nunmehr auf die Epheben zuruckzukommen, so fussten 
diese offenbar zu Anfang ihrer militarischen Ausbildung auf den 
friiheren gymnastischen Uebungen, die mit dem Eintritt in die Ephebie 
nur fortgesetzt und ais spezielle Waffeniibungen der reiferen Jiing- 
linge im Intcresse ihrer taktischen Bildung fiir don Kriegsdienst 
einem gewissen Abschlusse entgegengefiihrt wurden. Ilierbei kam 
ihnen selbstyerstandlich alles dasjenige zu statten, was sie wahrend 
ihrer Knabenzeit in der Ringschule wie im Gymnasium geiibt hatten, 
angefangen von den mancherlei Spring-, Lauf- und Wurfspielen der 
Knaben bis zu den auf Massenwirkung oder besondere Kunstfertigkeit 
abzielenden. Schon im ersten Bandę wurden unsrerscits mehrere 
palastrische Spiele vorgefiihrt, die zu den kbrperlichen Uebungen 
der mannlichen Jugend zweckdienlich waren, wenngleich durch die- 
selben lange nicht die Leistungsfahigkeit und Vollkraft eines Athleten 
erreicht werden sollte. Wenn namlich die Athleten auch gewisse 
Kraftiibungen ais solche anstellten, z. B. das Fortstossen und Auf- 
fangen des Korykos, Aufheben schwerer Gewichte, Umgraben und 
Bewegung vonErdmassen und ahnliche mit Anstrengung yerbundene 
Proben, so wird uns, ais etwa diesen Uebungen yergleichbar. nur 
das Sandschaufeln erwahnt, womit sich die hellenischen Epheben 
bisweilen beschaftigten (Fest. s. v. rutrum: rutrum tenentis juyenis 
est effigies in Capitolio, ephebi morę Graecorum arenam ruentis exer- 
citationis gratia.).

Wie gleichfalls im ersten Bandę S. 338 auseinandergesetzt 
wurde, theilte man die gymnastischen Uebungen der Erwachsenen 
in einfache und zusammengesetzte; zu den einfachen gehoren das 
Ringen (rcdX?)) und der Faustkampf (itoypł)), zu den zusammengesetzten 
der Fiinfkampf (ithraflhw) und der Gesammtkampf (rcapcpcrno',); 
ersterer besteht aus Springen, Laufen, Diskos- und Speerwerfen und 
Ringen, also aus einer Combination von leichten (zou-pa) und schweren 
Uebungen (J3apśa dhk^pata, cąamapaya, yupydata), das Pankration 
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dagegen ist ein schwerer Ring- und Faustkampf zugleich und eigent- 
lich nur Saclie der Athleten von Beruf. Das Pentathlon aber 
war, wie schon der Name sagt, eine systematische Verbindung von 
fiinf Wettkampfen, und zwar yon leichten (zoucpa), die mehrGewandt- 
heit erforderten, und von schweren ((3apfa), in denen die Kraft den 
Ausschlag gab !). Gerade in dieser Verbindung zu einem System 
yon Kampfen erkannten die Alten die yortrefflichste Einwirkung 
auf die leibliche Ausbildung iiberhaupt. Das Pentathlon galt ihnen 
ais die schbnste und auch nach des Aristoteles Urtheil allseitigste 
und yollkommenste Leibesiibung. Die schbnsten Menschen sind, 
nach Aristoteles, die Pentathlon, weil sie zur Kraft und Schnelligkeit 
gleichmassig befaliigt erscheinen (yergl. Band I, Seite 389 ff.). 
Auffallend genug ist es, dass diesem Lobe der Pentathlen im Munde 
der Philosophen und Rhetoren auch ein Tadel gegeniibersteht, der 
aus den natiirlichen Folgen eines solchen Systems entspringt, der 
Mittelmassigkeit der einzelnen Leistungen bei ihrer Vielseitigkeit. In- 
wiefern aber dieser Tadel gegen die yollendetste Form der hellenischen 
Gymnastik begriindet erscheint und worauf sich derselbe cigentlich 
bezieht, dies soli in der nachstehenden TJntersuchung iiber die 
Zusammensetzung des Pentathlon aufgezeigt werden.

Die Theile dieses Fiinfkampfes sind bekanntlich Sprung, 
Speerwurf, Lauf, Diskoswurf, Ringkampf. Zu bemerken 
ist yon yornherein, dass bei den neueren Forschern bislang keine Ueber- 
einstimmung dariiber geherrscht hat, ob anstatt des Speerwurfes der 
Faustkampf einzureihen sei oder nicht, und welches iiberhaupt die 
Reihenfolge der fiinf Bestandtheile sei. Die Wórterbucher 
(Thes. H. Sleph., dann Schneider, Passom, Papę u. a.) geben ais 
Theile des Fiinfkampfes an: Faustkampf, Ringkampf, Sprung, Diskos
wurf und Wettlauf. Dagegen nennt G. Fr. Philipp1 2) statt des Faust- 
kampfes den Speerwurf; ebenso Krause Gymnast. S. 476 ff., jedoch 
mit yerschiedener Anordnung. Philipp ordnet: Sprung, Diskos, 
Wurfspiess, Wettlauf, Ringkampf; Krause dagegen: Sprung, Wett
lauf, Diskos, Wurfspiess, Ringkampf, ebenso Bockh schon friiher in 
Adnot. crit. ad Pind. ed. 1811, yergl. KI. Schriften V, 388 ff. In 
BdckKs yon Bratuschek herausgeg. Encykl. und Method. der philol. 

1) Xenoph. Heli. IV, 7, 5 tua-nsp Ttdvn) eitl to itXeov uitepjlal.Zsw eiwt-
paro. Philostr. gymnast. c. 3 itmaSHo; o ap<poiv $uo7]ppoak>] • to itakcraai yap xai 
8tsxeuaat papetę, to 8’ axovTtsai xai xa'i 8papsiv xou<pot eioiv. Cf. ibid. c. 11.

2) De pentathlo sive ąuinąuertio commentatio, ser. G. Fr. Philipp, 
Berol. 1827, p. 27 sqq.
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Wissensch. findet sich S. 495, unter Hinweisung auf den bekannten 
Vers im 155. Epigramm des Simonides akpct, ito8wzenjv, <5t'azov, 
azzma, 7zak7jv, lediglich die Bemerkung: „In anderen Ueberlieferungen 
ist die Reihenfolge eine andere; doch begann der Agon sicher stets 
mit dem Sprung und endete mit dem Ringkampfe.“ Dagegen gab 
G. Hermann') folgende Reihe: Wettlauf, Sprung, Ringkampf, Diskos, 
V urfspiess. Der Beweis jedoch fiir die Richtigkeit obiger Ordnung: 
Sprung, Speerwurf, Lauf, Diskoswurf, Ringkampf ist 
endlich in neuester Zeit durch eine zwar verwickelte aber iiber- 
zeugende Untersuchung gefiihrt von Dr. Eduard Finder Ueber den 
Fiinfkampf der Ilellenen, Berlin 1867. Das iiberraschendste Ergeb- 
niss nach 1 inder ist, dass es nach Bdcklds Reihenfolge ein ungelóstes 
Problem vcrbleiben musste, wie jener Tisamenos bei Hcrodot IX, 33 
in vier Gangen siegen und dennoch im Ganzen unterliegen konnte; 
nach G. Hermann'^ Theorie vollends hatte der Fiinfkampf nicht selten 
ganz resultatlos yerlaufen miissen. Unsere eigene Anordnung Bd. I, 
8. 298 ff., die mit Bde.kh's Annahme ubereinstimmte, aber ihre Stiitze 
in einer schulgerechten Aufcinanderfolge der Uebungen ais solcher 
erhalten sollte, lasst sich, naturlich fiir den Fiinfkampf, nicht mehr 
behaupten, wenn auch bei andern Gelegenheiten und selbstverstand- 
lich im Unterrichte die sammtlichen Uebungen in einer ihr entsprechen- 
den Ordnung vorgenommen werden konnten.

Von dem Pentathlon ais solchem nun sprechen die Zeugnisse 
aus dem Altertum selbst mit einer Bestimmtheit, dass der Gedanke 
an eine verschied ene Zusammensetzung des Fiinfkampfes, 
etwa an verschiedenen Kampfstatten, kurzer Iland ab- 
gewiesen werden muss. Diejenigen Zeugnisse namlich, welche von 
einer andern ais der bezeichneten Zusammensetzung berichten, erwcisen 
sich bald ais missgliickter Erklarungsversuch eines spateren Scholiasten, 
der eine ihm selbst unbekannte Sache wieder zurecht legen wollte 
und gleichwohl die Quelle wurde fiir alle jene jiingeren Zeugnisse, 
in denen Faustkampf, Ringkampf, Sprung, Diskoswurf und Wettlauf 
ais die Theile des Pentathlon genannt werden. Erhalten sind diese 
Zeugnisse in den jiingeren Scholien zu Pindaros, in einem kleinen 
griechischen Texte der Bibliotheca Laurentiana und in einem Scholion 
zu den Ileroicis des Philostratos. Endlich ist auch in das Lexikon 
des Phayorinos eine derartige Stelle iibergegangen, welche dieser den

’) De Sogenis Aegiuetae yictoria quinquertii, Lips. 1822, wieder abgedruckt 
ia den Opnscala III, p. 27 sqq. 
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das richtige enthaltenden Worten des Eustathios voranstellte. Auf 
die Einheit der Quelie deutet der Umstand, dass in allen diesen 
Zeugnissen statt des gebrauchlichen Wortes aXp<z das spatere Wort 
óta/.pa gebraucht ist (Finder S. 22). Die Aufzahlung der Kampfe 
selbst ist nach Hom. Od. VIII, 120 ff. gegeben, es sind eben die 
Kampfspiele der Phaaken: Lauf, Ringkampf, Sprung, Diskoswurf, 
Faustkampf. Diese Gruppierung jedoch zu einer Funfzahl von 
Kampfen beweist nichts fiir das spatere Pentathlon, das in der 
historischen Zeit durchweg ais System erscheint. In der beliebten 
Fiinfzahl treffen wir allerdings in der heroischen Zeit ausser den 
erwahnten Phaakenspielen die Leichenspiele des Pelias auf dem 
Kypseloskasten (Pausan. V, 17,10), die Leichenspiele des Amarynkeus 
(II. XXIII, 630 ff.), jene des Anchises (Vergil. Aen. V, 104 ff.'. 
Auch in andern Verbindungen, die nicht gerade eine Funfzahl aus- 
machen, finden sich einzelne Theile des historischen Funfkampfes 
vor; so sind unter den acht Kampfen der Leichenspiele des Patroklos 
vier Theile des spateren Funfkampfes, namlich Ringen, Wettlauf, 
Speerwurf und Diskoswurf. Dagegen hat der Funfkampf bei der 
Leichenfeier des Ancliises nur den Wettlauf mit dem griechischen 
Pentathlon gemein, seine vier iibrigen Theile Faustkampf, Bogen- 
schiessen, Reiterkampf und Schiffskampf sind eine Combination des 
romischen Dichters. Ganz bezeichnend heisst es daher bei Pindar, 
dass zu den Zeiten des Kastor und des Jolaos noch der Funfkampf 
gemangelt und jeder einzelne Wettkampf einzelnen Sieg yerliehen 
habe')•

Fur die heroische Zeit felilt es demnach nicht an Beispielen 
sowolil fur die sammtlichen Bestandtheile des Pentathlon ais fiir die 
Funfzahl anderer Wettkampfe. Dagegen findet sich einmal, in einer 
Lokaltradition, das eigentliche Pentathlon oder doch dessen mythisches 
Vorbild, auf welches die Stiftung des Funfkampfes zuriickgefiihrt 
wurde. Die Darstellungen namlich des Kypseloskastens, wie ihn 
Pausanias a. a. O. beschreibt, zeigen bei den dem Kreise der Argo- 
fahrer angehorigen Leichenspielen des Pelias zwar auch kein eigent- 
liclies Pentathlon, sondern nur eine freie Zusammenstellung von fiinf 
Kampfen, die spater zum Theil in das Pentathlon aufgenommen wurden; 
aber schon begleitet die fiir das Pentathlon bezeichnende Flotenmusik

1) Bind. Isthm. I. 26 od jap aX/,’ śjcdsTco epytiari
x ś X o 
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diese Kampfe1); Sprung und Speerwurf fehlen, dafiir erscheinen 
Faustkampf und Wagenrennen, die dem historischen Pentathlon fremd 
sind. Aber gerade der Sprung, welcher auf der Ladę des Kypselos 
nicht dargestellt ist, galt spater durchweg fiir ein so charakteristisches 
Merkmal des Pentathlon, dass seine alleinige Andeutung geniigte, 
um das ganze System des Fiinfkampfes damit bildlich zu bezeichnen 
(Finder S. 28. 34. 36. 40 init. 45. 76. 95). Fiir einen Einzelsieg im 
Wettlauf sehen wir auf dem Kasten des Kypselos von fiinf Athleten 
einen den Kranz erhalten, wahrend Eurybotas den Diskos schleudert, 
und Peleus und Jason im Ringkampfe begriffen sind. Allein in dem 
Pentathlon der historischen Zeit sind die fiinf Kampfe so vereinigtr 
dass ein Gesammtsieger aus ihnen hervorging, und dieser ist eben 
o iuvtcc&/.o;.

Nun belehrt uns Philostratos2j, dass in jenem mythisclien 
Pentathlon durch die besondere Bestimmung der Kampfgesetze der 
Siegcr im Ringkampfe, Peleus, auch Sieger des Ganzen wurde; dcm- 
nach musste dem Ringsieger der Sieg des Ganzen zufallen. Offenbar 
musste also der Ringkampf ais der ents ch e ide nde auch 
der letzte in der ganzen Reihe gewesen sein und musste die 
Theilnahme an ihm selbst von dem Ergebniss der friiheren 
Kampfe abhangig sein. Nun war aber Peleus in keinem dieser 
Kampfe der beste (rcpdr:o;), wie uns ganz bestimmt berichtet ist. 
So driingt sich uns natiirlich die Frage auf: Was musste Einer 
geleistet haben, um am Ringkampfe Theil zu nehmen. Und hier 
zeigt sich nun deutlich, dass die letzten drei von den fiinf Kampfen 
des Pentathlon ein engeres System fiir sich gebildet haben miissen. 
„Wie die Theilnahme an den einzelnen Kampfen abhangig erscheint 
von dem Ausfall des vorhergehenden, so muss auch die Theilnahme 
an diesem engeren System abhangig gewesen sein von dem Ergeb
niss der beiden ersteren“ (Finder S. 75).

Wir haben in dem mythischen Pentathlon nur fiinf Heroen; 
die Abnahme der Zahl der Antagonisten kann also erst mit dem 
dritten Kampfe beginnen. Damach musste der dritte Kampf vier,

Pausan. 1. c. zaOort xat e<p eiu tuj dXtiart auXetv tujv irevtdOXu)v voir'-
Cousty.

2J Gymn. c. 3 7tpó jxev 3t] ’Iaaovoę zat Il7)Xe<i)C dX|ia Earetpayooro t3ią zat 3taxoę 
t3tą zat to dxovttov ijpzet rij vixt) zara roóę ypóyouę, ouc Apyuj eitXeu TeXapujv
zpartsra eSiazeue, Aupceuę o iqzo’vTtCe, erpe/ov 3s zat iir^oujy ot ez Bopeou * Ib]Xeuc 3i 
rauta |iev r)v Seurspoę, ezpatet 3 audytów 1:0X7)’ óitór oJv ■ny<ov’Xovro ev Aiq|JW(p, (pasty 
Iasova IlTp.et ^aptCo|ievov £uvd<pat :a zme zat IlTp.ea tt)v vtx7)v ourco £yXXe$a<sOai. 
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der vierte drei, der fiinfte und letzte zwei Mitkampfer aufweisen. 
Schon liieraus aber ergibt sich eine eigentiimliche Abstufung zwischen 
den beiden ersten und den drei letzten Bestandtheilen des Ftinf- 
kampfes.

Erwiesenermassen war die erste Leistung im Pentathlon der 
Sprung. Dieser war es namlich, der von den Funfkampfern eine 
Norinalleistung forderte, ais Einleitungskampf fiir die sammtlichen 
Mitkampfer. Aus dem Sprunge ergab sich fiir den nachsten Kampf 
abermals eine unbestimmte Zahl von Theilnehmern, dagegen mussten 
mit dem dritten Kampfe bestimmte Theilnehmerzahlen sich ergcben, 
und das ist der besondere Charakter der drei letzten Kampfe. In 
jenem Mythos ist dies so ausgedriickt, dass keiner der certirenden 
fiinf Heroen hinter der Normalleistung zuriickblcibt, indem alle fiinf 
an den beiden ersten Kampfen theilnehmen.

Obgleich es an positiven Nachrichten iiber diesen Unterschied 
zwischen den beiden ersten und den drei letzten Kampfen des Pent
athlon und ebenso iiber die Anzahl der Theilnehmer an den ein- 
zelnen Kampfen der gesammten Reihe fehlt, so gewinnen wir doch 
einen weiteren oder den yierten Kampf mit Sicherheit aus einer Be- 
merkung des Pausanias iiber die Zahl der im Pentathlon gebraucli- 
ten Disken i). Die Worte des Pausanias, dass man im Pentathlon 
gerade drei Disken zur Anwendung gebracht habe, kbnnen (wie 
Pindcr dies ausdriickt S. 77J keine nebensachliche Bemerkung sein, 
wenn sie fiir griechisclie Leser, denen das Pentathlon so gut bekannt 
war ais dem Pausanias, von irgend welchem Wert sein sollten. Viel- 
mehr muss Pausanias in der Dreizahl der geweihten Disken ihre 
Beziehung auf den Fiinfkampf erkannt haben, also sind die 
drei Disken etwas fiir den Diskoskampf im Pentathlon Charakteristi- 
sches, sie bedeuten in ihrer Dreizahl die gleiche Zahl von Kampfern 3). 
Nach Philostratos war namlich der Sieger im Scheibenwurfe Telamon, 
der also ganz bestimmt am Ringkampfe sich betheiligte. Er war 
allein iibrig geblieben ais Gegner des Peleus im Ringkampfe, d. i. 
ais 'jtpwtoę im Diskoswurfe. Auf solche Weise schied jeder Kampf 
die untiichtigeren aus und die Zahl der Mitkampfer yerengte sich 
bis zum letzten Kampfe, aus welchem dann erst der Gresammtsieger 
heryorging.

1) Pausan. VI, 19, 4: tv toutio tiu dqaxup<u tiazol tot dpi$pióv avazeivTat Tpetc, 
otooc tou atevTa#AOU to afcuutapia sazopu^ouaiu.

2) Dass dieselben nicht auf die drei Altersklassen dvtpe;, dykeot, otaiUj gehen, 
wurde friiher S. 11 hemerkt.
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Aber noch kennen wir nicht die Kampfart an der zweiten und 
an der dritten Stelle, und doch berichtet Philostratos nicht bios yon 
einem Diskossiege des Telamon, sondern auch von dem Speersiege 
des Lynkeus und dem Lauf- und Sprungsiege der Boreaden, gegen 
die jedesmal Peleus im Riickstande verblieb. Wenn aber Telamon 
aus dem Kampfe mit dem Diskos ais itp;5roę heryorging und Peleus 
ais ósoTgpoę, so miissen die beiden selbstyerstandlich im dritten Kampfe 
der ganzen Keihe und ebenso im zweiten sich ehrenyoll behauptet 
haben und konnten nicht abgeworfen worden sein. Die Frage ist 
jetzt nur, welches war dieser dritte Kampf? mit der Antwort hierauf 
ist alsdann auch der zweite Kampf gefunden.

Im Sprung und Lauf waren die beiden Boreaden des mythischen 
Pentathlon uniibertrefflich; wir dtirfen demnach nicht annehmen, dass 
sie im Laufe besiegt worden waren; einer yon ihnen muss also im 
Laufe gesiegt haben, und dieser trat ais Sieger in den nachsten 
Kampf iiber, wahrend der andere abgeworfen wurde; dieserBoreade 
nahm auf jeden Fali Antheil an dem Diskoskampfe ais dritter Mit- 
kampfer. Hatte nun aber der Speerwurf die dritte Stelle eingenom- 
men, in welchem, nach ausdriicklicher Angabe, Lynkeus siegte, so 
wiirde man fiir die Fortsetzung an yierter Stelle, fur den Diskos, 
ausser dem Sieger Lynkeus und den beiden im Entscheidungskampfe 
ringenden Peleus und Telamon auch noch beide Boreaden heriiber- 
zunehmen haben, was gegen die bereits gewonnene Dreizahl der 
Theilnehmer am Diskoswurfe yerstósst. An dem Diskoskampfe kann 
also nur noch e i n Boreade theilgenommen haben, namlich der Sieger 
im uumittelbar yorausgeheuden Wettlauf, der nunmehr im yierten, 
dem Diskoskampfe, abgeworfen wird, ebenso Lynkeus, da ja nur 
Telamon und Peleus fiir den fiinften Kampf sich bewalirt haben. 
Es musste also der Speerwurf die zweite Stelle im Fiinfkampf ein- 
nehmen und in diesem Speerkampfe, in den sammtliche Kampfer 
eingetreten waren, darunter beide Boreaden ais Sieger (up<u-oi) im 
Sprunge, musste einer der Boreaden ais untiichtig befunden worden 
sein, so dass er natiirlich von der Fortsetzung des Kampfes und zu- 
nachst vom Laufe, in dem er wiederum die beste Chance zu hoffen 
gehabt hatte, deshalb zuriickgewiesen werden musste, weil er dem 
Kampfgericht im Speerwurfe nicht geniigt hatte. Das Verhaltniss der 
gesammten Reihe der Kampfe und der Theilnehmer an denselben 
fiir dieses mythische Pentathlon lasst sich durch nachstehendes Schema 
yeranschaulichen:
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ayoma- 
jiara.

I.

aż.pa.

II.

aXGVTtOV.

III.

Spópoę.

IV.

5toxoę.

*•

nai.7).
Sieger

arau
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sammt- 
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sammtzahl, 
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Boreaden.

Lynkeus.
Telamon.
Peleus.

Ein 
Boreade.

Ein
Boreade.
Telamon.
Peleus.

Telamon.
Peleus.

Peleus.

Wie wohlgewahlt aber dieses mytliische Prototyp eines Pent
athlon ist, erklart Pinder S. 79 trefflich mit folgendcn Worten: „Was 
hier speziell bei den beiden Boreaden eintraf, war iiberhaupt der 
Natur der Sache nach das gewóhnliche. Die guten Laufer und die 
guten Springer werden meist dieselben Personen sein. Durch das 
Nebeneinanderlegen dieser beiden Kampfe hatten sie ein solches 
Uebergewicht erlangt, dass von dem dritten und yierten Kampf, in 
denen man doch auch noch tuchtige Leistungen zu sehen wunschte, 
gerade die fiir diese Kampfe Tiichtigsten leicht hatten kbnnen aus- 
geschlossen werden. Nur durch den Wechsel wurde das 
Gleichgewicht hergestellt, das in dem Sinne dieser 
Kampfart iiberhaupt liegt“.

Die zwei ersten Kampfe dieses Systems erscheinen wie ein 
Vorspiel, um die Zulassung in dieVierzahl dcrKampfer des engeren 
Systems zu erwerben. Aus dem Sprunge, in den sammtliche Theil- 
nehmer am Fiinfkampfe eingetreten waren, gingen zum Speerwurfe 
nur diejenigen iiber, welche der Normalleistung geniigt hatten. Jetzt 
begannen die Kampfe mit bestimmten Zahlen, vor allem der Lauf 
mit vier Theilnelimern, den vier besten Lanzenwerfern, dann folgte 
der Diskos mit dreien und endlich der Ringkampf mit zweien. Erst 
in diesen drei letzten Kampfen war ein vixav erforderlich, wenn man 
von dem nachstfolgenden Kampfe nicht ausgeschlossen werden sollte. 
Denn es gab imSiegewohl einen dritten Rang (-cpneia), aber keinen 
yierten. Also musste man von dem drittletzten Kampfe an mindestens 
yp-.rsósw, dann wenigstens SsuTapausw, endlich itpiDTćueiv, wenn man 
den Endsieg erringen.wollte. Darum konnte der Scholiast zu Aristeides
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bemerken, dass im Pentathlon drei Einzelsiege schon hinreichten zum 
Gesammtsiege ’). So begreift sich leicht, wie man dazu kam, diese 
drei letzten Kampfarten ais ein System fiir sich zu betracliten; das 
Siegen in diesen dreien, erkampft durch ein dreimaligesAb- 
werfen der Gegner (aito-p ’.ct^sw) wird darum mit der Aussicht auf 
den Endsieg gedeutet2). Auch versteht man nunmehr die komische 
Steigerung in dem des Scherzes halber erfundenen iuvTerp>XQtie-,oę, 
von Einem, der nicht erst in der Trias, sondern so zu sagen schon 
in der Pentas, namlich bei der ersten Normalleistung im Sprung ab
geworfen wurde, und zwar att von allen fiinfKampfen3).

Auf diese Weise nun stellte sich, nachdem durch die Einzel- 
kiimpfe, je nach der hbheren oder geringeren Leistung in diesen, die 
Kampferzahl fortschreitend abgenommen hatte, zuletzt ein einziger 
Sieger heraus, und zwar in jedem Pentathlon nur ein Sieger, der 
sich wirklich durch gleichmassige Ausbildung in Gewandtheit und 
Kraft auszeichnen musste. „Ber Sieger musste dic Bedingungeu des 
Sprunges, keine geringen, erfiillt haben; er musste unter denLanzen- 
werfern zu den vier besten gehort haben; von den Laufern den 
vierten hinter sich gelassen haben (einen auch schon im Sprung be- 
wahrten Mann) ; unter den Diskoswerfern musste er der beiden besten 
einer sein (auch der iiberwundene dritte hatte die Armeskraft schon 
im Speerwurf erwiesen); seinen Gegner aber im Ringkampf musste 
er niederwerfen. Auch die Durchfiihrung aller Theile ist durch 
dieses System gesichert, ja das Interesse der Kampfenden wie des 
Publikums musste sich bis zum Schlusse mit der abnehmenden Zahl 
derer, welchen noch eine blieb, nur noch steigern, es
musste auf das hochste gespannt sein, wenn die zwei durch vier 
Priifungen hindurchgelangten Leib an Leib um den Preis des Sieges 
rangen, die zwei, die bis zu diesem Moment sich in der Hoffnung 
des Sieges und in der Elire vor dem Volke noch gleichstanden“ 
(Pinder S. 83).

9 Frmmnel Schol. ad Aristid. p. 112 oóy ort itdvT<uę ot vtx<uaiv •
<żpxE' yap aórolj 7’ rcuv e itpóę vixrp.

2) Schol. ad Aeschyl. Agam. 171 Tptazrijpoc • vixj;to5. ex peratpopdc ruJv i'/ to"?
aTtorptaCcrtiOT iitl elit 18 i vix>]C, vergl. Pinder S. 81 Anm. 2.

3) Anthol. Pal. XI, 84; Pinder S. 17. 82, Anm. „Dieses Epigramm bietet 
nichts weniger ais einen Beweis daffir, dass auch ein Unfahiger hatte ein Pent
athlon durchkampfen konnen. Von einem durchgekampften Pentathlon ist nicht 
die Rede, der Mann erzahlt nur von seiner ahsoluten Unfahigkeit in allenArten 
der Kampfe, wodurch es geschah, dass er gleich beim ersten Eintritt in den 
Kampf abflel“.
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So erzahlt uns denn Xenophon in seiner griechischen Geschichte 
VII, 4, 29 anschaulich, in welcher Weise um Olymp. 104 durch 
einen Einfall der Eleier in die von den Pisaten und Arkadern ge- 
leiteten Spiele von Olympia ein Fiinfkampf unterbrochen wurde. 
„ Schon hatte man die Rennbahn (tnitodpopta) verlassen, denn die 
darin aufzufiihrenden vier ersten Theile des Pentathlon (ta Spoptza 
tou KSVtaW.oo) waren voriiber; die zum Ringkampf durchgedrungenen 
aber (ot etę aętxópsvot) kampften nicht mehr im Dromos, son
dern (in dem eZaaotou iteptfJoAo;, Pausan. VI, 23, 4) zwischen dem 
Dromos und dem Altar". Abermals ergibt sich aus dieser Erzahl- 
ung, dass der Ringkampf nicht die dritte oder eine andere Stelle, 
ausser der fiinften und letzten im Gesammtkampfe, eingenommen 
haben kann; eine Verlegung des Schauplatzes mitten in der Reihe 
der Kampfe ware sicheriich ausserst stórend gewesen, wahrend 
naturlich die vier ersten Kampfe: Sprung, Speerwurf, Lauf, Diskos- 
wurf im Dromos unmittelbar hintereinander den geeigneten Spiel- 
raum fiir ihre Darstellung fanden. Dagegen musste fiir den Ring
kampf allerdings ein anderer Schauplatz bestimmt sein, an dem sich 
die Zuschauer besser um die beiden Schlusskampfer aufstellen konnten. 
Diese Stelle aus Xenophon Heli. VII, 4, 29 iibrigens beweist 
liiefiir eigentlich nichts; wie der Zusatz ot y a p Tlkeiot itap^aav nik. 
erkennen lasst, konnte in diesem Falle schon der vorriickende Feind 
zu einer Verlegung des Ringkampfes zwingen. Einen solchen, wie 
schon der Name iceptftoloę sagt, passenden Raum nennt uns Pau- 
sanias a. a. O. Man erkennt nunmehr auch, dass die obenerwahnte 
Reihenfolge der fiinf Kampfe nach Bockh'? Ordnung eine Unter- 
brechung derselben durch eine andere Kampfart erfordert; ebenso, 
dass die Reihenfolge G. Hermann'?, eine bftere Verlegung des Schau
platzes erheischt haben wiirde, was alles unterbleibt, sobald wir im 
Ringkampfe die Krone und den Schluss des Pentathlon anerkennen. 
Uebrigens wird ja auch bei andern Gelegenheiten das Ringen bild- 
lich im Sinne einer letzten Steigerung der Anstrengung genannt. 
Jul. Capitol. Maxim. duo 3, 3 quid vis Thracisce ? num quid delectat 
luctari post cursum? Pinder beschreibt S. 116 den entschei- 
denden Moment also : „Das Volk briclit auf von seinen Sitzen und 
gruppirt sich um den engen fiir die Ringer bestimmten Platz. Die 
Mittagsglut ist auf den hbchsten Punkt gestiegen l); in zweimaligem 

1) Bekanntlicli fiel die olympische Festfeier in die heisseste Jahreszeit und 
gesetzliche Yerordnung gebot den Zuschauern mit entblossten Hauptem den Spielen 
beizuwohnen. Philostratos gymnast. c. 11: ó oś (Japórepoj dSbujri); yup^aCerat pśv
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Wechsel haben die Kampfer die Kraft der Beine und die der Arme 
angestrengt; nun soli der ganze Kórper in die gefahrvolle Arbeit 
des Ringens eintreten. Die Entscheidung ist herangekommen; der 
in diesem Kampf unterliegt, verliert die Frucht von viermal ruhm- 
vollem Wettstreit, der Ueberwinder aber erhalt denKranz des Fiinf- 
siegs. Ibn begriisst der Jubel des Volkes]). So endet mit Glanz 
und Freude jenes ritterliehe Schauspiel heisser Kampfe, dereń jeder 
dem Ungeniigenden ein fur allemal den Sieg entreisst und nur dem 
Tuchtigen weitere Priifung gestattet imStreit mit solchen, die seiner 
wiirdig sind, bis endlich unter den zweien, die jeder Priifung sich 
gewachsen gezeigt, der Starkere und Gcwandtere den Geringeren 
im miihe- und gefahrvollen Ringkampf iiberwindet und den Sieg der 
fiinf Kampfe auf seinem Haupte sammelt“.

Auf solche Weise und mit Annahme des oben entwickelten 
Systems werden ebensowohl die Zweifel iiber die wirklichen Theile 
des Pentathlon beseitigt ais auch die Frage nach der Reihenfolge 
dieser Theile selbst einfach gelost. Wir sehen jetzt, dass Hermann 
ein Recht hatte, alle Zeugnisse gebundener Rede fiir die Reihenfolge, 
obenan den bekannten Pentameter des Dichters Simonides itoSw-
zećr(v 8tazov «-zovt« zu yerwerfen. Aber auch die schwierige
von Hermann und Bockh verschieden gedeutete Stelle im VII. Nemei- 
schcn Gesange des Pindaros Vs. 70 ff. ist nunmehr klar, desgleichen 
die yielbesprochene Herodot IX, 33 iiber Tisamenos und Pausanias 
III, 11, 6, iiber Ilieronymos. Nach Hermann^ System der Reihen
folge der fiinf Kampfe hatte namlich den Gesammtsieg nur derjenige 
davongetragen, der in allen fiinf Kampfarten den Einzelsieg errungen 
hatte; allein auf solche Weise wiirde sich nicht selten gar keinSieger 
herausgefunden haben. Denn mag man sich die Kampfer paarweise 
zusammengestellt denken oder sammtlich ais Einzelkampfer, nur in 
Folgę eines ungewohnlichen Zufalls hatte ein einzelnes Paar oder 
auch die Gesammtzahl einen fiinfmaligen Sieger liefern konnen. Frei- 
lich lasst sich nicht nachweisen, dass in Olympia jede Olympiade 
ihren Fiinfsieger gehabt habe, da die erhaltenen Yerzeichnisse nur

Óto ’HXei<ov xara rip iupav tou erouę, oto paXtSTa ó T]Xioę Ti]v iXuv ev zo(Xig Apzaoia ai&et, 
xóvtv tm^erat fieppoTepaM -nfi Ai9tóit<ov jiappou, xapTepei ćx. psoijppp i a{ ap£a- 
pews xrX. Vergl. den Ausdruck solem ferre u. dgl. unten im 12. Abschnitt.

') Ueber den Zuruf KaXXkixs oder Tipelka xaXXmxe, der wahrscheinlich dreimal 
wiederholt wurde, wie nnser Brawo ! Hoch! hip hip hurrah! u. dgl. siehe L. v. Sybel 
im Hermes V, 201. Dazu Schol. ad Aristoph. Equ. 276 T^veXXoc ei‘ pouauuuTaTos ij 
vix7]<popoę.
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die Namen der eponymen Stadionsieger bieten. Aber hóchst seltsam 
ware es doch gewesen, wenn fur einen solchen Schaukampf es zweifel- 
haft bleiben konnte, man iiberhaupt einen Sieger dabei bekommen 
werde. Ein solcher Mangel hatte unter allen Umstanden das Interesse 
der Zuschauer fur das Spiel vornweg gelahmt; sobald eben die ersten 
zwei Kampfe nicht denselben Sieger ergeben hatten, dann wusste 
das Publikum bereits, dass der Funfkampf iiberhaupt keinen All- 
sieger haben werde. Wozu da noch eine Fortsetzung desKampfes?

Die Stellen iiber Tisamenos aus Elis bei Herodot und Pausa
nias1) wurden namlich von Hermann a. a. O. also gedeutet: Wett
lauf und Sprung waren die zwei ersten Kampfarten, in diesen siegte 
Tisamenos; aber im dritten Kampfe, im Ringen unterlag er; weil 
damit ein Gesammtsieg fiir ihn doch nicht mehr mbglich war, so 
habe Pausanias iiber den weiteren Verlauf nichts mehr gesagt. Allein 
nach Herodot’s Angabe siegte Tisamenos in den zwei nachstfolgenden 
Kampfen wiederum, wahrend derselbe nach Hermann'?, System schon 
im vierten Kampfe keinen Grund mehr zur Betheiligung gehabt 
hatte, und vollends Hicronymos, der in zwei Einzelkampfen unter- 
legene, fiir einen totalen Sieg langst unfahig geworden war. Nichts- 
destoweniger ging dieser viermal iiberwundene Hieronymos von Andros 
aus dem Gesammtkampfe ais Sieger hervor, was er nach Hermann'? 
System nicht durfte.

Anders erklarte das Verhaltniss dieser Nach rich ten zu einander 
Bockh a. a. O., der ubrigens, wie schon bemerkt ist, eine andere 
Reihenfolge der Kampfe ais Hermann aufgestellt hat. Da namlich 
bei Pausanias gar nicht angedeutet ist, welchen Ausgang das Lanzen- 
und Diskoswerfen in dem Pentathlon des Tisamenos und des Hiern- 
nymos gehabt habe, so vermutete Bockh, dass die beiden Gegner 
darin sich gleichgekommen sein miissten, so dass hieraus keine Entschei- 
dung gewonnen werden konnte. Bedenkt man aber, dass dann Tisa
menos mit Siegeshoffnung bis zuletzt kampfend (denn Bockh setzt 
ja den Ringkampf an die fiinfte Stelle) von Anfang bis zu Ende 
keinen andern Gegner hatte ais Hieronymos, warum hatte dann 
dieser von Anfang an unterlegeneRivale den Kampf nicht lieber auf-

’) Herod. IX, 33 dazetnz Se itewas8Xov itap’ ev itaXatapa eSpape vtzdv'OXop- 
ittaSa ' Iepuizuptp ruj AzSpitp i/.doij eę eptv, coli. Pausan. III, 11, 6 -nevra&Xov ’OXop- 
itiaatM asz(aaę (Ttaapewc) d-n7jX9ev (rrrjOeię. zat rot ta Siło ye itpturof zai pip 
Spdptp re ezpam zai ro^part ‘Ieptu’v’jpov *AAptov  ■ zarattalataSeis Se utt' airou zai apap- 
t<uv vrp zizTję ztX. ibid. VI, 14, 13 ' Iepturopoę W.vSpioę, o”ę róz ’HXeiov Ttaapevóv itevra3- 
Xouzra ev ’0Xupitią zareitaXa'.eev zrX. Pindar. Nem. VII, 71.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 13 
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geben sollen? Die Modification der Ansicht BlicklPs bei Dissen !) 
mittelst einer Vertheilung der Kampfe auf fiinf Tage wollen wir nur 
kurz erwiihnen, nachdem Pinder S. 69 ihre Unlialtbarkeit aufgezeigt 
hat. Dagegen verdient die Meinung Philipp's a. a. O. insofern unsere 
Beachtung, ais sie wenigstens die Frage 'nach der Reihenfolge der 
Kampfe offen liess; auch nach Philipp hatte nur fiinfmaliger Einzel- 
sieg den Gcsammtsieg ergeben, letzterer ware jedoch nur von der 
Ueberzahl der Einzelsieger (mindestens 3 > 2), nicht von ihrer 
Vollzahl abhangig gewesen. Damach konnte jener Idieronymos wirk- 
lich siegen; denn im Sprung und Lauf hinter Tisamenos zuriickge- 
blieben, iiberwand er diesen im Diskos- und Speerwurf und zuletzt 
auch im Ringkampf, war also mit einem Einzelsieg in der Gesammt- 
zahl voraus. Dagegen ist nun aber geltend zu machen, ganz abge- 
sehen von der Unvertraglichkeit dieser Annahme mit dem mythischen 
Pentathlon des Peleus, dass auf diese Weise ja schon beim dritten 
Kampfe die endgiiltige Entscheidung eingetreten sein konnte; die 
beiden letzten Kampfe waren in diesem Palle, wenigstens fiir die 
Zuschauer, ohne alles Interesse gewesen, der Sieger war schon be- 
kannt. Wollte man aber mittelst des Systems von Philipp noch eine 
Móglichkeit zulassen, so ware es diese, dass entweder jeder Einzel- 
kampf einen andern Sieger ausweisen konnte, oder dass je zwoi den- 
selben, der fiinfte Kampf einen dritten Sieger ausgewiesen hatte; 
dann aber fehlte es immer wieder an der erforderlichen Ueberzahl 
der Einzelsieger. Was endlich noch die Vermutung Krause'*  Gymnast. 
S. 492 anbelangt, dass man das Pentathlon bisweilen auf drei 
Kampfe abgekiirzt habe2), so hat schon L. Kayser in den 
Jahrbuchern der Literatur 1841, S. 176 f. gezeigt, dass Krause vom 
Triagmos eine ganz falsche Vorstellung hat. Freilich kam auch 
Kayser selbst nicht hinaus iiber die Ansicht Philipp'*,  wenn er a. a. O. 
S. 176 meint, dass zpiaCew von dem Uebergewicht in drei Theilen 
des Pentathlon zu fassen sei, dem Minimum, welches der Sieger er-

1) In den Explicatt. zu den Nemeischen Gesangen (1821) und in seiner 
eigenen Ausgabe Pindar’s, Gotha und Erfurt 1830.

z) „Vorzuglich mochte dies seit der Zeit geschehen, seit welcher die drei 
ersten Theile des Pentathlon im Sprunge, im Diskos- und im Wurfspiesswerfen 
bestanden. Diese drei Kampfarten waren die charakteristischen des Pentathlon 
und nur diesem eigenthiimlich, und kamen sonst in den grossen Festspielen nicht 
vor, da der Wettlauf und der Ringkampf fiir sich allein schdner und mannichfal- 
tiger zu schauen waren. Jene drei Kampfarten wurden also gewiss unter jeder 
Bedingung durchgemacht und bildeten den Triagmos, die vierte und fiinfte 
konnten unter besonderen Umstanden auch unterlassen werden.“ 
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reichen musste; obgleich er sieli das Bedenken nicht verhehlt, dass 
auf diese Weise die Zuschauer sich eventuell auch unvollstandige 
Pentathlenkampfe hatten gefallen lassen miissen. [„Es ist die Frage, 
oh man nicht, um diesem Uebelstand zu begegnen, die Anstalt traf, 
dass dann der Sieger in den 2 letzten Theilen wenigstens ósurepata 
erhielt, wie bei den Wagenkampfen dergleichen ausgetheilt wurden 
(vgl. Tliukyd. VI, 16)“. Kayser ebenda.] Dass iibrigens die Ausdriicke 
?ptd;a’., arcoTpia$ai ztZ. mitunter auch vom Bingen speziell und nicht 
immer im Zusammenhange mit dem Fiinfkampfe zu verstehen sind, 
also von einem dreimaligen Niederzwingen und Besiegen im 
Bingen, haben wir schon friiher nachgewiesen J).

Nachdem wir nunmehr den Begriff des Pentathlon und dessen 
Bestandtheile festgestellt haben, gelangen wir zu der weiteren Aufgabe, 
die einzelnen Kampfe selbst naher zu erórtern, so weit dies namlich 
nicht schon im ersten Bandę geschehen ist, um bei dieser Gelegenheit 
wiederum auf unsere Darstellung der Waffeniibungen der Epheben 
einlenken zu konnen. Wir beginnen mit der Bemerkung, dass zwar 
in keinem der bislang bekannten eigentlichen Ephebeninschriftcn des 
Sprunges und Bingkampfes gedacht wird1 2), dass wir aber 
gleichwohl hier ais Einzeliibungen zunachst Sprung-, Speer- und 
Diskoswurf zusammenstellen, einmal, weil sie alle drei dem Fiinf
kampfe eigentiimlich und nur ais Theile desselben bei den grossen 
Nationalfesten der Griechen ausgefuhrt wurden, und dann, weil fiir 
alle drei zur Ausfiihrung gewisse Gerate nbtig waren. Ob sich frei- 
lich auch das Bingen und der Wettlauf im Pentathlon von der ge- 
wóhnlichen Weise beide zu iiben auffallig unterschieden habe, 
wissen wir nicht. Eine willkiirliche, aber nicht gerade seltene Modi
fication des Bingens jedoch, da wo dieses fiir sich allein vorkam, 
scheint das ebenerwahnte Dreimalwerfen allerdings zu bedeuten.

1) Bd. I, S. 346. Vergl. auch Pind. Pyth. VIII, 80 Bergk ed. 4 rpię
Sapaaaa; eppp, mid das AIissverstandniss Bekk. An. Gr. I, 438 aitorptasat, oś <iK0_ 
-rpiajai 8ia ro5 yaę tp etę 3 ouvat. Seneca de henef. V, 3, 1 luctator ter
abiectus; und iiber ein noch heute iibliches dreimaliges Schwingen, z. B. den Be- 
richt in der „Gartenlaube“ 1869, S. 168.

2) Dumont I, p. 213 p. init.
3) Pausan. V, 7, 10; V, 17, 10; VI, 14, 10. Plutarch. de mus. c. 26. 

Pliilostr., gymu. c. 55.

Was fiirs Erste den Sprung betrifft, so ist bereits erwiesen, 
dass mit ihm der Fiinfkampf begann. Unzertrennlich von dem Sprunge 
war daher auch die Flotenmusik, mit welcher das Pentathlon gleich- 
zeitig eroffnet wurde 3). Auf eine feierliche Ausfiihrung dieser Musik 

13*
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legte man so hohen Wert, dass einem Flótenblaser, der in sechs 
Olympiaden hintereinander die Springer mit seiner Musik begleitet 
hatte, die Ehre einer offentlichen Denksaule in dem heiligen Haine 
zuerkannt wurde (Pausan. VI, 14, 10). Auffallend ist immerhin, 
dass die Zeugnisse der Alten, wahrend sie die Reihe der Kampfe, 
wie wir oben sahen, yerschieden bezeichnen, doch an erster Stelle 
fast durchweg den Sprung ansetzen; und wenn wir oben richtig den 
Ringkampf, der doch ebenfalls ais allgemeine Andeutung der Gym
nastik gelten muss, an die letzte Stelle des Pentathlon gesetzt haben, 
so hatten wir den eigentiimlichen Fali, dass gerade der Ausgangs- 
und der Endpunkt dieser Kampfe symbolisch und kurzweg- fiir alles 
dazwischenliegende genannt worden ware J).

Dass es sich iibrigens in der verwickelten Terminologie der 
Alten iiber azappa, sazappśza, parrjp u. s. f. immer um den Weit- 
sprung handelt, haben wir schon in der Beilage zum ersten Bandę 
auseinandergesetzt. Finder, dessen Abhandlung einige Jahre spater 
(1867) erschienen ist, hat offenbar von unserer DarstellungBd. I, S. 307 f. 
395 ff. keine Kenntniss gehabt; um so erfreulicher war uns die 
wesentliche Uebereinstimmung der beiderseitigen Resultate, wiewohl 
wir zwischen to azappa des Libanios und t<z eazappśua bei Pollux 
immer noch einen Unterschied festhalten, gegeniiber PindeFs Deut- 
ung S. 103. Dass Finder jedoch auf die Auslegung der neueren 
Vertreter der Turnkunst von einem „Dreisprung“ des Phayllos mit 
keinem Worte sich eingelassen hat, wird man nicht missbilligen, so- 
bald man seine treffliehe Auseinandersetzung iiber die mechanischen 
Hiilfsmittel S. 105 ff. wiirdigt, welche die Alten beim Weitsprung 
anwendeten. Was aber das wohlbeglaubigte, von den Neueren mit 
Kopfschiitteln aufgenommene Vorkommen eines Weitsprunges yon 
55 Fuss (Phayllos) und eines andern von 52 Fuss (Chionis) betrifft, 
so hindert uns gar nichts anzunehmen, dass die Springer hierbei ein 
erhohtes Sprungbrett (ebenfalls (JaTTjp geheissen) unterstiitzte, ahnlich 
der Erhohung, welche beim Diskoswurfe der Agonist beschreiten 
konnte.

1) Noch Seneca aussert sich in dieser Beziehung im 15. Briefe an Lnciliusr 
wahrscheinlich nach der Lehre der Heilgymnastiker, folgendermassen: Sunt ex- 
ercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora lassent et tempori 
parcant, cnius praecipua ratio habenda est: cursns et cum aliquo pondere 
manus motae et saltus vel ille, qui corpus in altum levat, vel ille, qni in lon- 
gum mittit, vel ille, ut ita dicam saliaris aut, ut contumeliosius dicam, fullonius. 
Auf eine spezielle Art des Sprunges wird sich wohl das kretische dyzuAtdSew he- 
ziehen, Bekk. An. Gr. I, 327, 5.
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Auch beim Speer- und Diskoswerfen kam selbstyerstand- 
lich in erster Linie nicht der Zielwurf in Betracht, sondern der Wurf 
in die Weite. Hier handelt es sich um die Deutung jenes Selbst- 
vergleich.es des Pindaros mit einem Pentathlos Nem. VII, 70, worin 
Hermann und Bockli abermals auseinandergehen; ersterer stellte zur 
Erklarung des Ausdrucks TŚppia zpo^aę a. a. O. 1) die Vermutung 
auf, dass der Bichter lediglich mit einem Lehrer im Pentathlon sich 
yerglichen habe, der, ohne selbst mitzukampfen, durch seinen Wurf 
ein Ziel stecke (iaculo misso terminum signet), wahrend Bockh den 
Ausdruck einfach iibersetzt ultra terminum. Man sieht den prinzi- 
piellen Unterschied zwischen Zielwurf und Weitwurf; der Dichter 
nahm den Lanzenwurf im Pentathlon zu einem Gleichniss, dass sein 
Lobgesang auf Sogenes nicht etwa einem ungehbrigen Lanzenwurfe 
vergleichbar, der von der Fortsetzung des Kampfes ausschliesse, yiel
mehr gedenke er sein Lied wiirdig weiter zu fiihren (si 7tdvoę fy, to' 
Tspuvóv idśov KsSśp/STat v. 74.). Ein schwacher Wurf aber, wie ihn 
Pindaros von sich weist, wurde ihn ausgeschlossen haben (e$w ayiuvo;) 
yom weiteren Kampfe und dem Wettstreit mitRiyalen wie Simonides 
uud Bakchylides. Der Ausdruck rśppa zpo^a; besagt also nicht: mit 
dem Speer am Ziele yorbeischiessend, und bezeichnet keinen Zielwurf, 
sondern einen Wurf, der je weiter desto besser ist, einen Weitwurf; 
man muss nur r.popa; darin scharfer ins Auge fassen. Wenn TŚppa, 
nach unserer Auseinandersetzung, keinen Zielpunkt bedeuten kann, 
durch dessen Ueberwerfen ja nichts unriihmliches geleistet ware, so 
muss es bei Pindaros den Ausgangspunkt bedeuten, dasjenige was 
beim Sprunge der Absprung ist. Nun geschah der Speerwurf, wie 
die Abbildungen deutlich erkennen lassen, gleichwie der Diskoswurf, 
in einem Aniauf, der natiirlich einen festen gesetzlichenEndpunkt 
haben musste; derselbe ist z. B. auf einer Schale der Miinchener 
Sammlung no. 562 durch eingepflanzte Baumchen bezeichnet, vergl. 
bei Krause Taf. XVIII c, Fig. 56 b. Das ist eben TŚpjia. Wie nun 
aber der Sprung ungiiltig war, wenn der Springer nach dem Nieder- 
sprung noch rutschte und nicht fest in seiner Spur blieb, wozu ihm 
gerade die Sprunggewichte den besten Dienst leisten konnten, so 
musste der Wurf desjenigen Akontisten, der bei seinem Anlauf iiber 
das -iśpjia hinausgeprallt war, natiirlich fiir ungiiltig erklart und von 

1) Tiergk liest in der 4. Ausgabe uicopylui |ri] reppa uporać fiir dnop^ju),
yermeidet es aber seine Auffassung der Stelle auch nur anzudeuten. Schol. unep- 
-rceTcromy ró repua.

vergleich.es
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der Messung mit den Leistungen der Mitkampfer ausgeschlossen 
werden. Somit ist von Seite des Dichters ein falscher, triigerischer, 
gegen die Kampfgesetze verstossender Wurf abgewiesen, und nicht 
ein iiber den Zielpunkt hinausschiessender, der ja nur Bewunderung 
erregen konnte. Alles aber, was die Erklarer zur Stelle des Pindaros 
iiber Mangel an Logik u. dgl. vorzubringen sich erlauben (vgl. Kayser 
a. a. O. S. 178 u. die Anm. bei Tycho Mommsen zur Uebersetzung 
obiger Stelle), fallt eben nicht dem Pindaros zur Last. Wir haben 
also hier tśppa in demselben Sinne zu deuten wie fiir den Sprung 
azctppa ]).

Was den Speerwurf der Pentathloi im Besondern betrifft, so 
fehlt es uns leider an bestimmten Nachrichten. Zwar hat Hermann 
fiir Pindaros zu erweisen gesucht, dass derselbe sowohl denZiel- ais 
den Weitwurf gekannt habe, also den horizontalen Kernwurf und den 
Bogenwurf. Wir haben jedoch eben erst gezeigt, wie unsicher es ist, 
die Stellen des Dichters vom Zielwurf zu yerstehen (yergl. Pinder 
S. 112, A.). Der Speer der Funfkampfer heisst gewohnlich dzóvriov 
oder axwv, nicht selten aber auch dttoropd;, gleichsam der Abschnitt, 
das abgeschnittene Stiick eines grossen Handspeeres2), oćpwo;, zov?o'r, 
letztere Benennung ist freilich in diesem Zusammenhange yerdachtig, 
da dieselbe meist einen starken Spiess bedeutete, wie die Beschreibung 
bei Heliodoros3) erkennen lasst. Eigentiimlich ist die Leichtigkeit 
des dz&VTiov, die, wie es scheint, durch yerhaltnissmassige Kiirze des 
Schaftes gegen die sehr dtinne Spitze gewonnen ward, ganz so, wie 
ihn Etymol. Magn. beschreibt. Diese Leichtigkeit gerade fallt dem 
Skythen Anacharsis auf bei Lukianos Anach. 32. Den Wurf erleich- 
terte die am Speer angebrachte Schleife, an welcher er gehandhabt 
wurde; sie ist erwahnt bei Philostratos’). Auf dem bei Pinder ab- 
gebildeten Berliner Diskos erkennt man deutlich diese Schleife an 
dem kurzeń Holzschaft der Lanze mit langer, beinahe drahtdtinner 
Spitze.

Bd. I, 398 tó axpoti tou azduuaTOt ^arjp.
2) Bei Pollux III, 151 liest Bekker mit Handschrift B auoTopsuc, dagegen 

hat A ditOTop(, C aitoTopaę, in X, 64 steht jedoch mit allen Handschriften ókoto- 
paSeę. Hesych. s. v. aitOTopaSa • s/śCow, zal azóuTtou ptzpóv aitOTeTp>]pevov aitó tou tcIsIou 
zal auvi]ppo<spśvov etc pófefloę ptzpóu.

3) Aithiop. IX, 15 zoutoJ pelCow lóyyłję — ó zovto{ 8e Ta [iev itpóc tt" ar/pij 
xaTa itolu zal etc eó8u Ttpo(3ś(3Xi]Tat.

4) Gymnast. c. 31 zal euzoItoTepou xwqoet tó azóvTtov, tou peaayzukou aura 
tpauuiatu ot óazTulot p( aptzpol ó\Tsę.
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Wie von dem Speerwurf, so lasst sich auch von dem Diskos- 
wurf annehmen, dass er im Pentathlon in derselben yVeise wie bei 
den gewóhnlichen Wurfiibungen im Gymnasium ausgefiihrt wurde. 
Durchschnittlich scheint die Weite des Wurfes mit dem Diskos un- 
gefahr 90 Fuss betragen zu haben; wenn Phayllos es auf 95 brachte, 
so zeigt sich in dieser Angabe, wie in der andern iiber den Sprung, 
dass eben Phayllos in beidenUebungen besonders stark war’)- Ueber 
das Materiał der im Fiinfkampfe gebrauchlichen Wurfscheiben ist 
nichts gewisses bekannt; einen bronzenen Diskos der Berliner Samm- 
lung, der auf Aegina ausgegraben wurde, hat neuerdings Pinder pub- 
licirt. Die Stellung des Pentathlen auf diesem Diskos beschreibt auch 
Kochly Vortrag auf der Wiirzb. Philol. Versamml. 1868, S. 235, wo- 
bei hauptsachlich die Stelle des Philostratos gymnast. 31 zum Anhalt 
benutzt ist. Die unten beigegebene Abbildung ist nach Pinder1 2).

1) Bd. I, S. 300. 401 f. Man vergl. jedoch W. L. Meyer Der Sprung des 
Phayllos, Deutsche Turnzeitung Jahrg. 1864, S. 291 ff.

2) Yergl. Bd. I, S. 321 ff. und die anschauliche Schilderung des Wurfes 
selbst bei Statins Theb. VI, vs. 671 są. escusso mor circum pulvere versat, ąuod 
latus in digitos, mediae ąuod certius nlnae conveniat.

3) Statius Theb. VI, 550 sąq. sollicitat tunc ampla viros ad praemia cursu ] 
praeceleres: agile studium et tenuissima virtus | pacis opus quum sacra 
v o ca n t nec inutile bellis | subsidium, si dextra neget.

4) Vergl. Inschrift aus Sestos im Hermes VII, 116 vs. 36 Staopopa? eri&et, 
vs. 69 dzotittapoć? re zat toCelac zat StaSpopaę. Steph. Thes. 8ta3popq • apjpa payo- 
p.śviuv. Dion. Chrys. or. VIII, ed. Dind. I, p. 146 Siatplyovrac q StaitTjStdwraę zA.

Von der hohen Bedeutung des Laufes fiir die kórperliche 
Ausbildung war gleichfalls schon friiher die Rede. Derselbe war 
sicherlich eine der altesten, wo nicht die erste von allen gymnastischen 
Uebungen, und gehorte notwendig zu den kriegerischen Exercitien der 
Epheben ais Mittel einem starkeren Feinde zu entrinnen oder einen 
schwacheren einzuholen3). So war unter den Romern der alteren 
Periode Papirius Cursor beriihmt, weil er es allen Laufern seiner Zeit 
zuvorthat (Liv. IX, 16, 13). Dass der Lauf aber eine Hauptzierde 
der bffentlichen Feste war, ist wiederholt erortert worden; doch bleibt 
einiges auf die Betheiligung der Epheben an dieser Leistung beziig- 
liche hier nachzutragen. Vom Laufen und Ausschwarmen bei den 
Uebungen wurden iiberhaupt auch gewisse taktische Manbver be- 
nannt4) gegeniiber demStehkampf undNahekampf in der Hoplomachie.

Die ganz allgemeine Benennung der Sache ist auf den In
schriften Spópo; und Zaurcaę. Die Dekrete des athenischen Volkes zu 
Gunsten der Epheben aussern sich in der Regel dahin, dass die
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Epheben eines bestimmten Jahres alle Wettlaufe, sowie alle ihnen 
zustehenden Fackcllaufe abgehalten haben. Durch die betreffenden 
allgemeinen Ausdriicke bleibt es fiir uns jedoch eine Unmbglichkeit, 
fiir jedes einzelne grossere Fest der Athener gerade den Antheil der 
Epheben genauer nachzuweisen. Allerdings ist fiir die Aiasfeier auf 
Salamis (S. 125) ein Wettlauf der Epheben feststehend; desgleichen 
wird eine Zapita; t<uv an den Theseen sicher erwahnt. Ein
eigentiimlicher Unterschied ist darin gegeben, dass fiir den Spópo; 
der gymnischen Agonę der Gottesdienst gleichsam ais Nebensache 
erscheint durch die Schmucklosigkeit der Agonisten, wahrend die 
Lampadophoren Kopfputz, Schild, auch wohl ein Stiiek Kleidung, 
also einigen Schmuck tragen. In einer auf die Eleusinien beziiglichen 
Inschrift wird ein TeZsoóSpopo; genannt, der sonst nicht bekannt ist, 
aber von Lenormant ais ein heroischer Beschiitzer der Stadiodromen 
bezeichnet wird (J. Mommsen Heortol. S. 257).

Die urspriinglichen Fackelwettlaufe in Athen fanden statt an 
den Panathenaen, Hephasteen und Prometheen’). Zu diesen kamen 
seit den Perserkriegen noch andere hinzu, die sich einmal ais jiingere 
Stiftungen ausweisen und theilweise wohl auch ais ganz neue Arten der 
Lampadephorie2). Namlich das Fackelspiel bei dem jahrlichen Opfer 
fiir Pan, die Bendideen mit einem nachtlichen Fackelwettreiten (aą’ 
lititow, Piat, de rep. p. 327 A), ferner die Lampas der Anthesterien, 
endlich eine siebente und letzte an den Epitaphien. Pausanias I, 
30, 2 beschreibt uns den Fackellauf also: „In der Akademie ist ein 
Altar des Prometheus und man lauft von ihm zur Stadt mit bren- 
nenden Fackeln. Es gilt bei dem Wettlaufe die Fackeln brennend 
zu erhalten. Ist die Fackel des ersten Laufers erloschen, so erhalt 
der zweite den Preis; wenn auch dieser sie nicht mehr brennend 
hat, der dritte; wenn allen die Fackel ausgeht, so tragt keiner den 
Sieg davon“. Die Anziindung der Fackeln erfolgte gewiss nicht auf 
dem Altar des Eros, wie Schomann II_2, S. 446 meint, sondern auf 
dem altertiimlichen Sockel, der am Eingang der Akademie stand und 
den Feuergottheiten Prometheus und Ilephaistos geweiht war. Dieser 
Sockel ist wohl ais der Altar des Prometheus zu nehmen, von dem 
aus die Fackel wettlaufer ihren Lauf begannen, wahrend davon ver- 
schieden ist das Heiligtum des Prometheus im Temenos der Athene, 
ebenfalls in der Akademie3). Bei dem Wechsel (Stado/p) der Laufer

*) Yergl. Harpokr. s. v. kapndę. Schol. ad Aristoph. Ran. vs. 131. 1087.
2) Vergl. die Naehweisungen von Wecklein im Hermes VII, S. 438 ff.
3) C. Wachsmuth Die Stadt Athen im Altertum I, 268. 
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konnte nicht ein einzelner Sieger sein, sondern es musste die ganze 
Reihe am Siege theilnehmen, dereń letzter zuerst die brennende 
Fackel ans Ziel gebracht *).  Mit der Reihe siegte dann die Phyle. 
Dass es iibrigens nur eine Art des Fackellaufs gegeben habe, kbnnen 
wir durchaus nicht mit Wecklein fiir „im hbchsten Grade wahrschein- 
lich“ halten. Bei derartigen popularen Spielen werden immer wieder 
gleichsam von selbst Neuerungen angebracht und Abarten gebildet, 
zumal wenn der urspriingliche Sinn solcher Darstellungen den Zu- 
schauern langst entschwunden ist.

Vorstand der Fackelwettlaufer war nach Pollux VIII, 90 der 
Archon Basileus, was Wecklein mit Recht betont, um seinerseits den 
urspriinglich religiósen Charakter dieses gymnastischen Wettspiels 
geltend zu machen. Nicht der schnellste Laufer erhielt den Preis, 
sondern wer zuerst die Flamme ans Ziel brachte; die Uebertragung 
des Feuers war also die Hauptsache, resp. die Erneuerung und Er- 
setzung des durch den Gebrauch verunreinigten Feuers durch neues 
reines Feuer, ganz nach der Erzahlung des Plutarchos im Aristeides 
c. 20 und im Sinne gewisser Mythen und uralter indogermanischer 
Gebrauche (Wecklein S. 448 f.)

Welche Stellung nun aber der Lauf in dem gymnischen Agon 
bei den athenischen Festen eingenommen hat, dies mag hier die 
folgende Zusammenstellung der Leistungen nach den friiher erbrter- 
ten Altersklassen (ł]Atx(at) veranschaulichen. Die Aufeinanderfolge 
dieser Spiele ist namlich, wie die Inschriften zeigen, eine feste und 
unveranderte, weil sie auf dem gesammten Erziehungsplan und nicht 
auf einer voriibergehenden oder vereinzelten Anordnung beruhte. In 
der Bliitezeit und bis zur Epoche des Verfalls mit dem Eingreifen 
der Romer wurden, wie friiher bemerkt ist, die Lebensalter fiir den 
óffentliehen Agon zu Grunde gelegt, so dass zuerst die iwttbs; Proben 
ihrer Fertigkeit ablegten, dann die apśvćtot, endlich die avópaę. So 
finden wir fiir die letzten, das vollkommenste Lebensalter, in den auf 
die Panathenaen beziiglichen Inschriften die nachstehenden neuen 
gymnischen Spiele verzeichnet:

9 Ueber die figiirliche Anwendnng dieses Wechsels beim Fackellauf siehe 
die Stellen bei Wecklein ebenda S. 442.

1) óokt/oę 4) urno; 7) TOJ7JJ.7J
2) arabtov 5) itśvraW<ov 8j irapcprttoy
3) ótauAoę 6) Ttak?) 9) OTtAlTT)?.



202

Dagegen hatte die zweite Klasse von Wettkampfern, die der 
apŚYStot, bis zur romischen Zeit herab nur 5 Kampfe, indem von der 
obigen Ordnung no. 1. 3. 4. 9 fehlten, nach der Zahlung

1) , 4) 7) iwygij
2) anaótoy 5) 7tśvtah/.ov 8) itorpcparto';.
3) 6) Tta/.T) 9)

Erst die spatesten Inschriften wie C. J. Gr. no. 232 fiihren 
den SÓAt/oę und ótaokoc durch alle drei Lebensalter und die Rubriken 
łz udvT(uv und av8pe< durch. Dass die itaiSsę auch nicht mehr die 
obengenannten 5 Kampfe leisteten, folgt aus Rangabi Ant. Heli. 960 
mit grosser Wahrscheinlichkeit (A. Nommsen Heort. S. 144).

Die auffallende Voranstellung des langsten Laufes (óo/.t/o; d. i. 
die lange Rennbahn) in den Inschriften, welche nicht einen Fort- 
schritt vom Geringeren zum Schwierigeren anzeigt, indem auf den 
Dolichos erst der kleinste Lauf (oraSto^) folgt, dann der Doppellauf 
von zwei Stadien (StaoAoc), endlich der vierfache, ein doppelter 
Diaulos i), wtrao; genannt, ist bei A.\Mommsen a. a. O. S. 145 damit 
erklart, dass der gymnische Agon anscheinend in Abtheilungen zer- 
fiel, dereń eine die 10 oder 11 Jugendspiele, die andere die 9Miinner- 
spiele enthielt, und zwar so, dass entweder eine Mittagspause oder 
auch eine Nacht zwischen beiden Abtheilungen lag. Der langwierige 
Dolichos hatte dann stattgefunden, wahrend die Zuschauer sich noch 
versammelten, sie brauchten diesen Wettlauf nicht vollstandig mit 
anzusehen. Vielleicht legte man den óidmj; aus ahnlichen Griinden 
an den Schluss; wer nicht Lust hatte ihm bis zu Ende beizuwohnen, 
konnte ohne Missvergniigen, da er die Hauptsachen gesehen, sich 
nach Hause begeben. Die zwei Abtheilungen im Agon, entsprechend 
der alten Scheidung sammtlicher Turner nach zwei 
Stufen fvgl. oben S.4), hatten ihren Grund in der heissen Jahreszeit 
und der Anzahl von 19 und mehr Kampfen, die eine Pause wiinschens- 
wert machten. Die Reihe der Mannerspiele begann nach der Pause 
mit dem Mannerdolichos, da es anfangs einen Knabendolichos nicht 
gab, sondern die Jugendleistungen und der gymnische AgOD iiber- 
haupt mit dem ord3'.ov begannen, etwa 380 v. Chr. (cf. Rang. 960 ; 
Odyss. VIH, 120; Piat. legg. VIII, p. 833). Spater wurde der An
fang der ersten Abtheilung wie der zweiten benutzt, so dass jene mit 
dem Knabendolichos begann, diese mit dem Mannerdolichos. Mit 
dieser Ansicht stimmt auch die Meinung Bocklfs, dass es nur 2 Sóht/oi

1) Pausan. VI, 16, 4 Bpouou eist tou titittou p.ijxoc pev Siaukoi Suo.
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gab, einen von 7, den andern von 4 Stadien; ersterer war fiir die 
Jugend, und zwar rcaiSsę und aysystot bestimmt, letzterer fiir die 
Manner; ein dritter fallt fort, weil sich im gymnischen Agon ver- 
mittelst der Pause nur 2 Abtheilungen vorfinden. Demnach war der 
Knabendolichos eine combinirte Leistung beider Jugend- 
klassen; ausnahmsweise mochte ein aysystoc auch den Manner- 
dolichos mitmachen, denn dass die a-jśmot diesen Lauf gar nicht fort- 
iibten, ist unwahrscheinlich, ein Sukt/oę der «yśvstot aber ist nirgends 
verzeichnet. Auch kein diao/.o; wird den ayśyetot beigelegt, welchen 
doch in spaterer Zeit'die itatSeę haben, indess die alteste Inschrift 
weder der einen noch der andern Jugendabtheilung einen óiauko? 
beilegt. Darnach kónnte auch der Knabendiaulos eine combinirte 
Leistung beider Klassen sein (vgl. A. Mommsen S. 146, Anm.); allein 
die Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, dass der Staoko; ein Ersatz fiir 
das war, welches friiher (Rang. 960) den Ttaidsę gestattet
war, spater aber ihnen entzogen wurde.

In den Laufspielen traten haufig 4 Laufer zugleich auf; fiir 
die Stadiodromen steht dieses fest durch das Zeugniss einer pan- 
athenaischen Vase, auf der sich bei 4 laufenden Mannern die Umschrift 
ataóicu av§pojv vtxr) zeigt; dann noch durch zwei andere Vasen mit 
4 Wettliiufern. Also bezieht sich die Stelle Pausanias1) auf die 
Anordnung der Auftretenden; dieselbe enthalt zugleich einen weitern 
Beleg fiir die von uns friiher gegebene Erklarung von ta&ę. Meldeten 
sich z. B. 8 Tcaióćę zum oradioy, so wurden sie erst auseinander 
geloost, resp. in 2 Ta$st; formirt (ouvTa/&i;vai uiró tou zkrjpou). Jede 
Quaterne lief fiir sich, so dass 2 Sieger sich herausstellten, die dann 
noch unter sich durch einen dritten und letzten Stadienlauf certiren 
mussten. So war der Ssorspo? bei Rang. 960 in seiner tŚ$i; Sieger 
gewesen. Kommen drei Laufer vor, so konnen dies drei Sieger in 
den Tal;St; sein, die nunmehr unter sich zu wetteifern haben.

Was die Richtung des Laufes in den erhaltenen Abbildungen 
betrifft, so meinte G. Ambrosch, dass unter vier von links nach rechts 
laufenden Mannern Stadiodromen zu yerstehen waren, bei der entgegen- 
gesetzten Richtung aber Dolichodromen; bei der ersteren Richtung 
ware gleichfalls, wenn drei oder fiinf Laufer sich zeigten, an Stadio-

') VI, 13, 2 <uc bcaaTOi auvray_9<uaiv wito tou jck^pou, oux adpoouc acpiaaw etc tou 
5popov o" 8’ av ev ezaanj ta£ei apat^awaw, uitśp auT<ov audię Seousi tcuu aftku>v xał 
outu) GTaSiou Sóo o aTE<pavotjuEvoę dvatpńaeTat vtxaę.
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dromen zu denken *)•  Indessen lasst sich diese friiher auch von uns 
Bd. I, S. 317 gebilligte Deutung nicht festhalten. Vier Laufer, die 
sich anscheinend aus allen Kraften anstrengen, kbnnen Stadiodromen 
sein, inogen sie nun nach rechts oder nach links laufen, aber sie 
miissen nicht gerade dafiir gelten (A. Mommsen Heort. S. 149).

Die fiinf Wettkampfe der Jungen at<źÓtov, rcśvta&Aov, itaż.7), 'auyp.y), 
itaYxpaTtov waren hoclist wahrscheinlich in der alteren Periode fiir 
jedes Alter die einzig recipirten, wahrend andere (óó/c./o;, vielleicht 
auch ótau/.oę) nebenher nach freier Wahl ausgefiihrt wurden, wie bei 
uns in der Turnkiire, bis sie auch recipirt wurden (A. Mommsen 
S. 145). Noch spater scheinen der festen Reihe und tziwoę
einverleibt zu sein. Der orc/.m;; hat allerdings meistens die letzte 
Stelle, doch im Agon von Aphrodisias C. J. Gr. no. 2758, IV die 
drittletzte; der tratio; die vierte, auch die fiinfte (Rang. 965), auch 
die letzte C. J. Gr. no. 2758, IV. „Dies deutet auf spatere Ein- 
schiebung in ein uberkommenes S che ma, welches ausser 
den 5 altesten Arten auch schon den Só/j./o; und 3!ao/,o; enthielt 
und ais allgemein griechisch betrachtet werden muss“ f/1. Mommsen 
S. 145). Ueber den Waffenlauf der Epheben yergleiche man auch 
bei Gtthl und Koner 2. Aufl. S. 239. Bisweilen finden wir den Beisatz, 
dass ein Wettlaufer in verschiedenen Laufarten sut Spópw)
gesiegt habe.

Noch spat in der Kaiserzeit wird uns der Wettlauf auch genannt 
im Zusammenhang mit dem „schnellfiissigen“ Achilleus. Es hatte 
sich namlich um den Pontos her, wie zum Trotz gegen die dauernden 
Angriffe der Barbaren, eine ganz besondere Verehrung gegen das 
alte Heldenideal Achilleus ausgebildet. Er galt ais der wahre 
Ilerrscher des Pontos (7tovTdpz7ję), wie er in vielen Inschriften heisst; 
ihm ward in Olbia und anderen Kiistenstadten geopfert wegen des 
Friedens, der Fruchtbarkeit und der Tapferkeit der Stadt (C. J. Gr. 
no. 2076 sq.). Festliche Wettkampfe wurden ihm zu Ehren ab- 
gehalten, im Spiel auf der Doppelflote und im Diskoswerfen, vor- 
ziiglich beriihmt aber war der Wettlauf der Knaben auf einer 
nahen Diine, welche den Namen „Laufbahn des Achill“ fiihrte, weil 
einst der Heros hier einen Wettlauf angestellt haben sollte.

Dem vorhin geschilderten Pentathlon wird nun ein Bestandtheil 
der gymnischen Wettkampfe, dereń gewohnlich e Combination wir 
eben erortert haben, haufig gegeniibergestellt, namlich der einseitige

i) Annali dell’ Instituto di corr. arch. V (1333) p. 69. 
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Faustkampf, iwrpcpcniov, in der spateren Zeit nicht seiten auch 
iwtjipa/ioy, pammachium geheissenl). Es darf aber das Pankration, 
ais hochste Stufe eines verscharften Ringens (itoyprj), nicht etwa 
selbst zum Pentathlon gerechnet werden, wie Fr. Cramer gethan in 
der Geschichte der Erz. und des Unter. im Alt. I, 166. Faustkampfe 
fanden allerdings statt auch bei bffentlichen Lustbarkeiten, bei 
religiosen Festen, bei den Leichenbegangnissen der Helden und 
Konige. Nach Rom wurden schon zu den Zeiten des Tarąuinius 
Priscus Faustkampfer aus Etrurien gerufen, die nach dem Schall der 
Flotę kampften (Liv. I, 35; Athen. IV, p. 154 A). Auch die Gladia- 
toren waren friihzeitig unter den Etruskern in Modę und wurden bei 
den Leichenfeierliclikeiten gebraucht, wie uns die Beschreibung der 
Leichenspiele erkennen lasst, welche bei der Bestattung des alten 
Brutus gegeben wurden. Uebrigens werden pugilesLatini ausdriicklich 
unterschieden von Graeci, ais eine italische Kampfart (Sueton. Oct. 45; 
Afri Campaniąue pugiles, Calig. 18); iiberhaupt werden Faustkampfer 
von allen Athleten am haufigsten erwahnt, aber auch die pugiles von 
den athletae unterschieden, z. B. C. J. Neap. no. 2378. Im Ganzen 
scheinen die von der Kunst der griechischen Palastra gewiss sehr ver- 
schiedenen italischen und afrikanischen Faustkampfer nicht ubermassig 
beliebt gewesen zu sein. Haufig sind sie auf Grabdenkmalern darge- 
stellt; z. B. siehtmanauf dem Denkmal des Trimalchio unter andern 
zwei nackte, nur mit einem Schurz gegiirtete Gestalten einander gegen- 
iiber, sich mit den Handen fassend, je ein Bein erhebend, wie zum 
Tanze: offenbar pugiles, eines der gewohnlicheren munera, das ein 
Beamter oder Sevir der bffentlichen Lustbarkeit zu bieten pflegte oder 
gehalten war. Ein spectaculum pugilum war natiirlich billiger ais 
ein munus gladiatorium (Hubner im Hermes XIII, 422).

1) Hygin. fab. 273. Sonderbare Inschrift bei Orelli-Henzen no. 2588 in omni 
aclhetico (sic) certamine ab oriente ad occidentem usq victorem pammacho. lucta. 
pancrati cestibusą id est pycma.

2) Vergl. bei Philipp De pentathlo p. 31; ebenso lieisst es ganz allgemeia 
bei Yergil. Georg. III, 20 cursibus et crudo decernet Graecia caestu.

In der Iliadę wird bckanntlich unter den Spielen zu Ehren 
des gefallenen Patroklos XXIII, 653 ff. an zweiter Stelle ein Faust
kampf geschildert, aber an einen Funfkampf ist daselbst nicht zu 
denken, wenn auch einige Grammatiker und Lexikographen die 

irrtiimlich dem regelrechten Pentathlon zutheilen wollten2). 
Bisweilen wird indessen der allgemeine Begriff r.akai&y auch von 
der speziellen zuypa/ta gebraucht; so treffen wir an der bei Krause 
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Gymnast. S. 491, A. 23 falsch citirten Stelle des Theokritos XXIV, 
112 r:aXatcp.a-a = a-fumaijiaTa, und zwar von eigentlichen uozrat 
oder ituypa/ot gesagt. Nach der Odyssee war der Faustkampf 
auch bei den Phaaken in Uebung; doch scheint man in der histo- 
rischen Zeit, von den eigentlichen Athleten und umherreisenden 
Champions selbstverstandlich abgesehen, kein so grosses Gewicht 
mehr darauf gelegt zu haben. Bei den SpieleninElis ist er zuerst 
in der 23. Olympiade (um 685 v. Chr.) gestattet; Onomastos von 
Smyrna gewann daraus zum ersten Małe den Preis. Aber der Faust
kampf ward immerhin wissenschaftlich ausgebildet; er blieb eine 
Kampfart, in der sich kraftige Jiinglinge, wie in den schbnen Kiin- 
sten des Gymnasiums, unterrichten liessen, um unter Anweisung 
geschickter Lehrer alle Finten und Kunstgriffe des Kampfes sich 
griindlich anzueignen. Alle Glieder kamen ja in Thatigkeit bei 
dieser Kampfart: Hande und Fiisse, Arme und Schenkel, Hals und 
Schultern, Ellenbogen und Kniee. Es kann in dieser Beziehung 
keinem Zweifel unterliegen, wie sehr auch modernes „Zartgefuhl" 
sich dagegen strauben móchte, dass die Griechen bei aller Ycrfeiner- 
ung gymnisclier Kunst und Bildung1), fiir dieses derbe Spiel der 
blossen Kraftausserung solcher Boxer immer wieder leidenschaftlich 
sich begeisterten und dass kunstgerecht ertheilte Faustschlage die 
Bewunderung der Zuschauer hervorzurufen pflegten. Indess darf 
man nicht vergessen, dass dieser Kampf eben durch die systematische 
Ausbildung der Athleten zu einer gewissen Kunsthohe erhoben ward, 
auf welcher er allerdings der Beachtung wert ist und vielleicht sogar 
des Lobes, das ihm Dion Chrysostomos gespendet. Die Beschreib- 
ungen des Faustkampfes bei Homer a. a. O. und bei Theokritos im 
22. Eidyllion sind bekannt genug; sollen ja Epeios, der Verfertiger 
des hólzernen Pferdes vor Troja, der sich riihmte niemals einen 
ebenbiirtigen Gegner in dieser Kampfart gefunden zu haben, und 
jener Konig von Bebrykien, Amykos, dessen Faustkampf mit Poly- 
deukes Theokritos verherrlicht hat2), iiberhaupt diesen Kampf ein- 
gefiihrt haben. Dagegen mag hier die feine rhetorische Wiirdigung 
des Athleten Melankomas (unter Kaiser Titus) aus Dion Chrysostomos 
or. XXVIII angefuhrt werden, der es yerstand den Gegner zu ermiiden, 
ohne sich eine Blbsse zu geben und ohne Austheilung heftiger 
Schlage den Sieg zu erringen. Melankomas stund namlich mit aus- 
gebreiteten Armen (avarć-ta%(u; -ta; /sipa;) lange vor seinem Wider- 

1) Kallimacli. Epigr. 4, ed. Meineke p. 115 ’Apfeiwv a tcala, ou Ai{3óu>v.
2) Vgl. Klausen Aeneas und die Penaten I, 52 f.
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part, der sich vergebens bestrebte ihm beizukommen und sich ver- 
gebens an jenen beiden eisenfesten Schranken abmiihte. Man sagte, 
er habe zwei Tage ununterbrochen in dieser ermudenden Stellung 
verharren kbnnen, in welcher jeder andere seine Krafte erschopft 
haben wiirde. Durch dieses Verfahren verschloss er gleichsam jeden 
Zugang und der erschbpfte Gegner musste ihm endlich den Sieg 
einraumen, den er oft gewiss lieber mit seinem Blute erkauft hatte. 
Melankomas ging aus dem Kampfe, ohne den geringsten Hieb weder 
ertheilt noch empfangen zu haben. Dies war der Gipfel der Kunst. 
Er fand diese Art zu kampfen viel ehrenhafter und glorreicher ais 
die andere, denn er verdankte den Sieg nicht der rohen Kraft, sondern 
der Beharrlichkeit, der Spannkraft und Starkę seines Korpers, den 
er durch lange Uebung und strenge Massigkeit abgehartet hatte. 
Mit mitleidigem Auge blickte er auf seine Genossen, die sich einander 
plump in das Antlitz schlugen und den Kampfplatz entstellt und 
verstummelt verliessen. Ihr grosser Kraftaufwand erschien ihm im 
Gegentheil ais ein Zeichen von Schwache; denn indem sie sich 
beeilten den Sieg zu erlangen, gestanden sie gewissermassen ihre 
Unfahigkeit ein, die mit einem solchen Kampfe verkniipften Be- 
schwerden andauernd zu ertragen.

Die Bildsaule des Glaukos, welche Pausanias zu Olympia sah, 
stellte diesen beriihmten Athleten in der Lieblingshaltung des Melan
komas dar, mit steifen, vorwarts gestreckten Armen 2), um den Gegner 
fern zu halten und unschadlich zu machen. Gegeniiber dieser Kampf- 
art steht nun freilich die des homerischen Epeios, nach welcher die 
Bemuhung des Athleten gewohnlich darauf hinausging, das Gesicht 
des Gegners zu treffen, indem man selber denKopf zuriickbog, den 
Gegner zu verwirren, indem man mit den Fausten ein Rad schlug 
und ihm dann mit beiden Panzerhandschuhen (caestus) zu gleicher 
Zeit einen wohlgezielten Gnadenhieb versetzte. Die Kampfe dieser 
Art boten offenbar einen wilden Anblick dar, eine rohe Kraftausser- 
ung, dereń selbstverstandlich auch jener Melankomas sich zu bedienen 
verstand, nur mit grbsserer Leichtigkeit und Schnelligkeit ais die 
gewohnlichen Athleten. Von dieser furchtbaren Art des Faustkampfes 
war der Kampf zwischen dem Epidamnier Kreugas und dem Syra- 
kusier Damoxenos, den uns Pausanias VIII, 40, 3 sq. beschrieben 
hat. Ais der schreckliche Kampf, den die beiden aufgenommen 

2) Pausan. VI, 10, 3 aziapa/osmot 8e ó av3pid; itape/srai apjpa, ótt ó Gauzo; 
iqv śititłjSeiota-ros row za-’ aórov /etpovopijaai Ttsąuzulę. Vergl. O. Muller Kunstarchaol. 
Werke I, 9.
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hatten, sich bis in die Nacht auszudehnen drohte, kamen sie endlich 
iiberein, dass sie gegen die Streiche sich nicht mehr decken wollten; 
wahrend der eine schliige, sollte der andere unbeweglich und unthatig 
stehen bleiben (ava pepoę tov ezEpoo uzoa/eiy atrt<uv tcó erepw it/.jyrp;). 
Kreugas schlug zuerst, seine Faust fiel wie ein schwerer Hammer 
auf das Haupt seines Gegners. Das Haupt widerstand. Jetzt kam 
die Reihe anDamoxenos; er winkte dem Kreugas, seinen Arm iiber 
den Kopf zu erheben, indem er selber seine Hand, dereń Finger- 
nagel lang und spitz waren (toR SaztóZctę opOotę), vorstreckte. Die 
Hand war nur mit weichen und losen Riemen (ratę pstkt/atę) bewaffnet, 
welche um die flachę Hand gewickelt waren und die Fingerspitzen 
frei liessen; der eigentliche Fausthandschuh (tpa; o$uę, puppjĘ, caestus) 
war damals noch nicht erfunden. Damoxenos richtete die Hand 
nach dem Unterleibe des Kreugas und stiess sie bis auf die Ein- 
geweide hinein, packte diese und riss sie heraus (sę to e-ztoc sZ-zwu 
dirśppłjSs). Der ungliickliche Athlet gab auf der Stelle seinen Geist auf. 
Die argivischen Aufsichtsbeamten aber (es war bei den nemeischen 
Spielen) wiesen Damoxenos fort, weil es yerboten war den Gegner 
in todlicher Absicht zu treffen (olte t<z aopzEtp.Eva uitsp°avTa) und 
ertheilten den Siegeskranz dem Getódteten, welchem iiberdies die 
Ehre einer Statuę zuerkannt wurde. Welch grausigen Anblick 
oft solche Pankratiasten, auch wenn sie den Sieg errungen hatten, 
gewahrten, dariiber geben vielfach die Epigramme der Anthologie 
Auskunft

Ais die besten Faustkampfer ihrer Zeit werden uns Manner 
aus Rhodos, Aegina, Arkadien und Elis genannt. Die Eleier hatten 
allerdings die beste Gelegenheit sich durch Kunst in einzelnen Uebungen 
der Gymnastik auszuzeichnen, da sie beim Anschauen der nahen 
feierlichen Kampfspiele die yerschiedenen Kunstgriffe, Wendungen 
und Methoden geschickter Kampfer am genauesten beobachten konnten. 
Dazu kam, dass die Athleten, welche zu denWettkampfen in Olympia 
sich gemeldet hatten, sogar yerpflichtet waren im Gymnasium zu 
Elis durch dreissig Tage hindurch Voriibungen zu halten (Pausan. 
VI, 23, 1.4.), bei denen es sicherlich den Eleiern yerstattet war zu- 
zuschauen. Aber interessant bleibt immerhin, dass im benachbarten 
Sparta, wo man doch die Gymnastik in engerem Sinne mit Meister-

1) Vergl. Krause Gymnast. S. 520. Depping S 41. Canoe a’a Darstellung der 
beiden Faustkampfer Kreugas und Damosenos im Museo Pio-Clementino, gabinetto 
di Canova, in Rom.
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schaft betrieb, der Faustkampf und das Pankration ais Steigerung 
und kiinstliche Athletik von diesen Uebungen ausgeschlossen waren 
und demgemass auch der Gebrauch der Kampfriemen verpónt war1). 
Wenn jedoch Xenophon erzalilt (de rep. Lac. IV, 6), dass die 
jiingeren Spartaner, Knaben und angehende Jiinglinge (t3<uvts;), aus 
edlem Wetteifer, wo sie auch zusammentrafen, ihre Kraft im Faust- 
kampfe (rameuew) zu messen pflegten, so darf dies wohl nicht auf 
einen kunstgerechten agonistischen Faustkampf bezogen werden, 
sondern yielmehr auf ein zufalliges und regelloses Raufen und Schlagen 
(yergl. unten S. 218 iiber die Kampfe im Platanistas), selbstverstandlich 
ohne Faustriemen und ganz in der Weise kraftiger und herzhafter 
Jungen. Dagegen begegnen wir anderswo allerdings einem Faust- 
kampfe der Knaben1 2) und selbst einem Pankration derselben. Wir 
stehen jedoch nicht an zu behaupten, dass diese Faustkampfe der 
Knaben grósstentheils nach der yorhin beschriebenen Methode des 
Glaukos entschieden worden sein diirften. So soli nach Pausanias 
VI, 12, 6 der jungę Hippomachos aus Elis in drei Knaben- 
kampfen zpat/aa? ev zatai) auf diese Weise mit drei Gegnern

1) Cf Seneca de benefic. V, 3, 1 Lacedaemonii yetant suos paneratio ant 
caestu decernere, ubi interiorem ostendit victi confessio. Gegen den Caestns decla- 
mirt Seneca aucli Epist. 88, 19 in bekannter Weise.

2) TtJYpi) itai8<uv, Pansan. VI, 16, 8; Schneider zn Xenoph. Heli. IV, 1, 40.
3) Baltespanner = Giirtelgebundene, von spannaz= umklammern, mit Einem 

anbinden, znm Kampfe auf Tod und Leben. Vergl. L. Passarge Wanderstudien in 
Schweden etc. Leipzig 1867 S. 331 Beschreibung einer Gothenburger Statuę : „Voll- 
kommen nackt, nur mit einem Giirtel umschlungen, wurden die Kampfer mit den

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 14

fertig geworden sein, indem er sie nach einander mehr durch Er- 
miidung ais durch Schlage iiberwand und selbst dem dreifachen 
Angriff entging, ohne einen Schlag oder eine Narbe dayonzutragen. 
Bei einer solchen Kampfweise konnte es doch wohl auch fiir Jiing- 
linge ruhmlich sein mit unverletztem Gesicht und Korper die harte 
Probe zu bestehen und in fester Ausdauer die erworbene Kraft und 
Fertigkeit zu bethatigen. Damit stimmen denn auch, unseres Wissens, 
die erhaltenen Abbildungen iiberein; vergl. schon bei Caylus Tom. II, 
planche LXIII itatSow zapepottoy. Selbstyerstandlich ist es nicht 
etwa jenes „Zartgefiihl14, welches diese Deutung hervorruft; jene 
Verfeinerung der heutigen Anschauung kbmmt nur zu haufig in die 
Lagę, vor dem Athletenkampf der alten Weit ihren Abscheu aus- 
zudriicken, um yielleicht gleichzeitig eine Stierkampfbeschreibung zu 
lesen oder gar die schwedischen „Giirtelspanner“ zu bewundern 3).
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Auch die Fertigkcit im Faustkampfe sollte durch Uebung und Aus- 
dauer errungen werden; nicht durch unschone Regellosigkeit des 
Kampfes oder gar durch Zaubermittel durfte der Sieg gewonnen 
werden. Nach Suidas s. v. ’Etpśota ypappaTct soli sich einmal im 
olympischen Ringkampfe ein Ephesier eines Zaubermittels bedient 
haben. Daher die vielen Andeutungen und Vorschriften iiber die 
Fuhrung des Kampfes selbst, die schwerlich an Zahl den Regeln der 
Heilgymnastiker und Diatetiker 4) nachstehen diirften, wenngleich 
dieselben uns meistens nur gelegentlich oder in Gleichnissen und 
Bildern angedeutet werden. Auf ein gewisses Vorspiel des Faust- 
und Ringkampfes mit ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern2) 
wurde bereits Bd. I, 349 hingewiesen; auch die auf Tauschung be- 
rechnete aziapa/ia gehbrt hierher. Regelrecht dagegen beginnt der 
Kampf, wenn keiner der beiden Kampfer einen Vortheil voraus hat3). 
Ein besonderer Gliicksfall fiir den Athleten war es, wenn er bei der 
paarweisen Yerloosung, in Folgę einer ungeraden Zahl der Mitkampfer, 
keinen Gegner (&ps8poę) erhalten und schliesslich gegen einen durch 
andere bereits geschwachten und ermiideten Sieger mit frischen 
Kraften aufzutreten hatte4). Im Allgemeinen scheint man ein ent- 
schiedenes Daraufgehen beim Angriffe fiir yortheilhaft angesehen zu 
haben, wegen der Móglichkeit auf diese Weise den ausweichenden 
Bewegungen des Gegners zuyorzukommen. Eine interessante Stelle

Enden desselben fest an einander gebunden. In der Rechten hielten sie ein kurzes, 
nur wenige Zoll langes Dolchmesser, und fassten sich gegenseitig in der Art, dass 
ein jeder von ihnen mit der Linken die Handwurzel der Rechten des Gegners 
umklammert hielt. So aneinander gefesselt versuchten sie es, das mit der Rechten 
gehaltene Messer iu den nackten Kor per des Gegners zubohren. In 
dieser Situation hat der Kiinstler, Prof. J. P. Molin in Stockholm, die Kam- 
pfenden dargestellt“.

1) Vergl. Band I, S. 66; bei Plutarch. de sanit. praec. c. 16; Seneca Epist. 
15, 3; dialog. IV, 14, 3 Pyrrhum masimum pracceptorem certaminis gymnici soli- 
tum aiunt iis quos esercebat praecipere, ne i ra s cer en tur. ira enim perturbat 
artem et qua noceat tantum adspicit.

2) dzpoyeiptapóę, spater wurde, wie es scheint, in diesem Sinn auch azpo^o- 
kiieoSat gebraucht; vergl. Jielik. An. Gr. I, 366 dzpo^oAtisTai' to ev itoleucp itpo- 
zaTapyea&at rq; aep.(3Aip. r; to azpat; a u pit \tv. e ad at yepatM' q to Sia j3Ainv 
pa/esSat xtX.

3) Uvai el; Ta; opola; Xa[3a;, cf. Cobet Novae Lectt. p. 395 und oben S. 178.

4) Xenoph. Anab. II, 5, 10 alko ti rj tom eoepYróp dicozTeivavTs; itpc; paatlea 
tom pśpcTOM eęt8pov apimCoipslla.
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des Dion Chrysostomos gibt uns dariiber in Form eines Gleichnisses 
Andeutungenx).

Die Art nun, wie die Kampfer, je nachdem sie von massigem 
oder von leicbterem Kórperbau waren, ihre Stellungen zu nehmen 
pflegten, lasst uns anschaulich Vergil’s Beschreibung eines Faust- 
kampfes erkennen, die zugleich die Kampfriemen zeichnet, Aen. V, 
401 ff.

..............................................................ais diess er gesprochen (Entellus),
Warf er des doppelten Gurts unmassig Gewicht in die Mitte,
Jenes, womit — wie gewolmt — im Kampfe der riistige Eryx 
Schniirte die Faust, und die Arm' einflocht in gehartete Stierhaut. 
Staunen ergriff die Gemiiter: von solchen gewaltigen Stieren 
Starreten sieben der Hiiute, mit Blei durchheftet und Eisen.
Dares sogar ist vor Allen erstaunt und stutzet von ferne;
Aber Anchises’ Solin, der Erhabene, wagt das Gewicht ab,
Hin und ber des Gewinds unermessliche Schlingungen drehend.
Drauf nun erleichtert der Alte die Brust mit den folgenden Worten:
„Wie, wenn Einer die Cestus des Herkules selbst und die Riistung
Hatte geschaut und den Kampf, der hier am Gestade gewiitet!
Die Wehr fiihrte dereinst Eryx, dein eigener Bruder.
Jetzt nocli siehst du mit Blut sie befleckt11 u. s. f.

Zwei Faustkampfer auf einem Relief des Museum Gregorianum 
Lateranense in Rom, 1. Zimmer, linkę Wand, werden dermalen ais 
Dares und Entellus bezeichnet.

Zu den Benennungen der Faustarmatur, d. i. der den Faust- 
schlag verstarkenden Gewinde und Handbekleidungen, welche 
Krause Gymnast. S. 502 ff. beschrieben hat (ijjiottsj, ałtetpat, ^óstat, 
pstAt/at, oęatpat, pópp7jxsę u. a.), ist jetzt noch zaióta aus Philostratos 
Heroik. 678 nachzutragen. Die bereits erwahnten weicheren Riemen 
der Kampfer in ihrer altesten Gestalt (petkć/at), ais noch keine Nagel 
eingefiigt waren, beschreibt uns Pausanias VIII, 40, 3; nachdem 
jedoch aus einer andern Stelle des Pausanias VI, 23, 3 sn'.

t<uv pakazuiTŚpcoM xtX. ersichtlich ist, dass auch die pstkt/at. 
bei der Einiibung des Faustkampfes noch im Gebrauche blieben, 
ais man schon die schweren Buckelhandschuhe (pópprjze;) kannte,

*) Or. VIII, ed. JDind. I, p. 147 zat yap 3^, lutnrep ot ituxTeóeiv eiSóreę, tav 
up okapu) at rov dvraYu)Viar^ v, oó -itaumat rip dp^iqv, Ttokkaztę 31 dite(3ipav 

atrcol zara^ako^reę" óav 51 uTtoytoptuai <poPoupsvot, tot Itptupordrac itkijfdę kap- 
pd';ousiv • outo){ eav pev rtę roóc 7tóvo'ję Se/ij-at xawppoviov zat -rckł] aidCąj itpo- 
HuptDj, oó Ttavj iayóouat itpóc aórov óav 31 dtpta-rjrat zat ava^topig, rw Ttavtt 
petCouę zat acpoSporspot 3oxouat.

14*
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so ist es 'wahrscheinlich, dass der Pankratiast ais Faustkampfer diese 
Armatur behielt. Denn dieses Abzeichen ganzlich abzulegen und 
nur Faustsch’age der Hande zu gestatten, mochte gegen den Geist 
der Tradition verstossen, welcher bei den Griechen so machtig war, 
zumal wenn das Boxen ais der wichtigere Theil des Pankration an- 
zusehen ist, wie wir schon aus der Stelle bei Lukianos ł) iiber den 
Unterschied zwischen Pale und Pankration folgern diirfen. Bilder 
konnen hier nicht ganz beweiskraftig sein, weil Ringende ohne die 
Riemen eben nur Ringer sein konnen, Boxende aber mit leichteren 
Riemen nicht notwendig Faustkampfer sein mussen2).

Noch ist hier zu bemerken, dass die schiitzenden Ohrendecken 
(ap.ęumós;), welche eigentlich gegen Verletzung durch Faustschlage 
erfunden waren, gelegentlich oder doch in der spateren Zeit, wie es 
scheint, auch im Ringkampfe zur Anwendung kamen, wie aus einer 
Stelle des Philostratos Imagg. II, 21 5ooiv d&X7jTaiv o $ov8ś<ov 
to oo; z~X. zu ersehen ist. Ebenda Imagg. I, 6. 12. 17 3), wo 
ein Eros, mit einem andern ringend, diesem das Ohr abbeisst, treffen 
wir den eigentiimlichen, von Krause iibersehenen Ausdruck ezitaXatstv, 
also = leges luctae yiolare, synonym beinahe mit dem vorausgehenden 
aóizćb, welches sonst haufig allein in diesem Sinn gebraucht 
erscheint4). Also um moglichst ein solches izita/.atsiy zu verhiiten, 
wurden die aptpamósc oder tmamSe; auch im Ringkampfe bisweilen 
gebraucht.

Von Interesse sind auch die gelegentlichen Angaben bei Cicero 
Tusc. disput. II, 23, 56, dass die Faustkampfer bisweilen mit einem 
ausgestossenen Seufzer den wuchtigen Schlag der Faust begleiteten, 
und dass die Laufer im Stadium sogar mit einem lauten Schrei sich 
selbst anzufeuern pflegten. Von einer im Faustkampfe zuweilen ein- 
tretenden Pause ist gleichfalls die Rede bei Philostr. Heroik. 678 von 
dem Kampfe des Plutarchos und Hermias. — Fiel Einer im Ringkampfe 
auf die Schulter, was oft nur aus Yerstellung geschah, um den

]) Anach. 8 oi 3 ev tij zovei italaloost zal aórot, to 8e nalety aZkijkooc 
óp3oata'3>]V ira yz p ar i a Cety Zeyopey.

2) Vergl. bei Krause Figur 6G, g.
p. 384 o3ey Socyetpatyouaty ot ^etupeyct rwy ,Epaitu)v ufę aStzoCyrt zal ez— 

itakaloyri.
4) Solche Kampfesregeln hatte ein Athlet Onomastos zusammengestellt, nach 

Philostr. gymnast. 22 zat yopooę eypatpey ó ath^rijc outoę (ó Spupyatoę ’Oyópaatoę) 
ituztizouę, ot? eyptuyto ot HZeiot Sta aocplay tou irózroo, zal oóz r^oyro ol ApzaSeę, 
el yópooę eypatj/ey aurotę eyay uiyioo ę e$ 'lama? rzrny tiję aflpa;.
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Gegner sicher zu machen, so galt dies nicht ais eine Niederlage, 
sondern nur ais Fehlsturz (^soSonraipa, Schol. Aristoph. Equ. 568). 
Ebenfalls in listiger Verstellung nahm einer der Ringer manclimal 
auch eine trumnie, eingebogene Haltung des Kórpers an, um den 
Gegner zu unyorsichtigem Draufgehen tzu yerlocken1). Von dem 
gegenseitigen Wegzerren aus der anfangs eingenommenen Stellung 
war bereits im ersten Bandę S. 362 die Rede unter ekzćtv, &pśXzstv. 
Man vergleiche noch die Stellen bei Lukianos Góttergesprache VII, 3 
o'cpśZz$'.v ~ol tcg3s, bei Ailianos Bunte Gesch. IV, 15, p. 67 Hercher 
coli. XII, p. 125, 10 eąio eazs'.v , dazu Ilesiod. Scut. Herc.

1) Heliodor. Aith. X, p. 512 icpo^akkei 8ś t<b yeips za! ro'v ico8oiv t>;v
^aaiv się to Ś5palov Supsiaapsooc, tt]v 8e 'rpuow otpcuaac (mit Kniebeugung) za! touc 
<upou; za! ps-acppe^a yupiuaaę zai tov aó^eva pizpóv iitizkwac, to ts okov acuua 
zióaac ećanjzet Tac ka^ac t<uv ■nakaisp.aTuw a>3ivu>v. Yergl. Alkiphron’s Briefe I, 39 
ÓTtosiucusaaa t(v óayjv, pandens et curyans, wozu Bergler erklart p. 255 sipulaa 
de statu luctatoris.

2) Aristoph. Equ. vs. 262 8taka^<uv (Casaubon. fiir 8taj3ak<dv) ijzóptsac, 
sir aiwarpKpac tov u>pov zrk. Herodot. I, 114; IV, 94; Belclc. An. Gr. I. p. 36 
8iaka^stv Sóo aijpawei, to śzaTep<udśv tivoc ka^eaSat za! tó etc 8óo r[ irkśova 
8'.a'/<upiaai ( Steksiv, p. 31, 21 YO'?ariCsiv tuj fóvan itk^Trew.

3) c. 15 vupva<3Tiz7]v 8$ oóz av eitaffeikatTÓ tic opok ~aoa.v, ó -pap Ta Spoptzd 
siSioc ta tiuv Trakato'vTu;v za! tidv Ttaizpariajd^raw oóz śitia-^aeTai, zai ó Ta (iapÓTspa

duadcuc trj? akkyjc śittarigpijc dterat.

vs. 302 7tu$ te zai ekx7]5óv, mit Gdtlling's Anmerkung. Auch die 
Ausdriicke 6iaXagsiv und gehoren zu den im ersten Bandę
vorgefiihrten a/Tjpata des Ringkampfes 2).

Dass iibrigens in den einzelnen gymnastischen Uebungen, im 
Ringen, Laufen u. s. f. der Unterricht in der spateren Periode immer 
nur von Spezialisten ertheilt wurde, haben wir schon friiher bemerkt. 
Es lassen dies insbesondere auch die grossen Ephebeninschriften 
deutlich erkennen, denn sie berichten uns iiber die Lehrcurse des 
Hoplomachen, des Akontisten und anderer Lehrer. Auffallend muss 
es mindestens genannt werden, dass Philostratos in dem Biiclilein iiber 
Gymnastik von der unvermeidlichen Notwendigkeit einer solchen 
Spezialisirung spricht3), da man es doch nicht in allen Zweigen dieser 
Kunst zur Meisterschaft bringen konne; wahrend er zum Beispiel 
bei den Bemerkungen iiber die gymnastischen Tetraden (einen kiinstlich 
gesteigerten viertagigen Uebungscursus) c. 47 und 54 durchblicken 
lasst, dass ein solcher Trieb nach umstandlicher Vereinzelung mit 
dem Begriff der echten und gleichmassigen gymnastischen Bildung 
sich nicht vertrage. Wir werden unten sehen, inwiefern wir auch
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darin ein Zeichen des Verfalls der Gymnastik zu erkennen haben. 
Gleichwohl wird der nachhaltige Eifer immer bewunderungswiirdig 
bleiben, womit noch Jahrhunderte lang von den Besten der Kation 
die Idee dieser Kunst gepflegt wurde. So ist uns aus einer Zeit, in 
welcher allenthalben der strengere Betrieb der Kunst unter dem 
padagogischen Gesichtspunkte langst nachgelassen hat, wie ja schon 
die in den Inschriften aus Teos und andern Stadten fast ausschliess- 
lich vertretene literarisch-musikalische Bildung erkennen lasst, eine 
ziemlich ausfiihrliche Inschrift aus Sestos erhalten, entstanden um 
120 v. Chr., in welcher sich noch einmal, im Sinn der besseren Zeiten, 
ein bedeutsames Hervortreten des gymnastischen Bildungselementes 
geltend macht. Carl Cwtius, der dieselbe zuerst im Hermes VII, 
113 ff. mitgetheilt und besprochen hat, ist wohl nur durch seine 
umfassende Erórterung iiber die Datirung etc. abgehalten worden, 
diese Bedeutung der Inschrift mit dem ihr gebiihrenden Nachdruck 
hervorzuheben. So mogę es denn hier geschehen. Inhalt dieser 
wichtigen Urkunde ist ein Ehrendekret von Rath und Volk auf einen 
gewissen Menas *),  veranlasst durch die grossen Verdienste, welche 
sich der Genannte in verschiedenen bffentlichen Aemtern um seine 
Vaterstadt Sestos, dann in seiner zweimaligen Thatigkeit ais Gym- 
nasiarch besonders um die Ausbildung der Jiinglinge erworben hat. 
In letzterer Hinsicht nun lautet die Motivirung des beziiglichen An- 
trags in der Inschrift von Vs. 36 an folgendermassen: Er (Menas) 
veranstaltete fiir die Epheben und jungen Manner taktische Uebungen 
(Staópopa?, vergl. oben S. 199) und liess (auf seine Kosten) Wett- 
kampfe im Lanzenwerfen und Bogenschiessen abhalten und Salbungen 
(htaksippara, zum Ringkampfe) vornehmen, mit riihmlichem Eifer 
und zur Ausdauer anspornend.............Vs. 74 ff. Ferner verkehrte
er freundlich mit allen, welche die Vorlesungen hbrten, in der Ab- 
sicht auch dadurch seiner Vaterstadt den Ruhm gebildeter Manner 
zu verschaffen; auch liess er sich die Ausbildung der Epheben und 
jungen Manner angelegen sein und sorgte iiberhaupt fiir ein wohl- 
anstandiges Betragen derselben im Gymnasium, desgleichen schaffte 
er Schabeisen an und das erforderliche Salbol, und veranstaltete den 
Wettkampf zu Ehren des Hermes und des Herakles im Monat Hyper- 
beretaios, indem er Preise aus allen Kampfspielen aussetzte.

>) Vergl. dariiber Curtius a. a. O. S. 126.
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§ w.

Scliwiiniiiiibuiigcii und Wasserfabrten der Eplieben.

Vom Baden und Schwimmen war im Allgemeinen schon im 
ersten Bandę S. 376 ff. und S. 151 die Rede. Der ebenso haufige 
wie regelmassige Gebrauch der Bader bei den Alten ist bekannt 
genug; um so seltsamer erscheint es darurn, dass man wegen einer 
zufalligen Sparlichkeit der Mittheilungen iiber das Schwimmen schlies- 
sen zu diirfen glaubte, dasselbe sei im Altertum iiberhaupt nur selten 
geiibt worden. Wir haben hier vor allem zu bemerken, dass im 
Griechischen die Ausdriicke fiir Tauchen in demselben Sinne wie 
Schwimmen angewendet wurden, wie man schon aus der Zusammen- 
stellung im Sprichworte zoZo;j$av zal ypappara ót§aozćo&ai, gegeniiber 
dem bekannteren pipę v$iv pps ypappara (Bd. I, S. 378, A. 2) ersieht. 
Und wenn die Romer auch keine nationale Gymnastik ausgebildet*  
haben, die gleich der griechischen zu einem Elemente der Volks- 
bildung geworden ware, so haben sie wenigstens mit besonderem 
Fleisse das Schwimmen geiibt. Natiirlich gehorte das Schwimmen 
auch zu den Voriibungen und Fertigkeiten fiir den Krieg. Auch von dem 
haufigen Baden der alten Deutschen in kalten und warmen Quellen 
wird uns berichtet, und dass bei diesen die Jugend beider Geschlechter 
die Glieder in die kalte Fiut getaucht habe; dass die germanischen 
Krieger geiibt waren mit ihren Waffen Strome zu durchschwimmen, 
wobei dann der Schild aus leichtem Lindenholze den Schwimmer und 
sein Geriite habe tragen helfen u. s. w. Hatten wir freilich nicht 
den Bericht des Tacitus, so kónnte man vielleicht schliessen, dass es 
in diesem Betreff unter den deutschen Stammen jederzeit so misslich 
ausgesehen habe wie bis in die neuere Zeit herein. Denn die Schwimm- 
kunst (vom Baden hier abgesehen, welches nachgerade allenthalben 
„polizeilich" untersagt war) war allerdings schon zur Zeit der Re- 
formation eine seltene und auffallende Fertigkeit geworden, die sich 
nur noch an, gewissen Seen und am Rande grósserer Fliisse erhielt. 
Ein Biichlein mit dem Titel Kolymbetes (der Taucher), zu Augsburg 
im Jahre 1538 gedruckt, lasst uns diesen Sachverhalt deutlich er
kennen; dasselbe berichtet in einem lateinischen Gespriich, nicht ohne 
den Ausdruck der Verwunderung, dass zu Ziirich in der Schweiz die 
Jugend das Schwimmen erlerne und meisterlich iibe. Der Unterricht 
in dieser Fertigkeit gehe gleichsam von einer Hand in die andere, 
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man konne daselbst, nach einem alten Spruche, die echten Schwimmer 
aus Delos sehen. Bisweilen gingen 20 — 30 Schulknaben in das Scliilf- 
werk am Seeufer, aus dem Schilfe fertigte sich jeder ein Biindel, 
das er um den Leib befestigte, dann schwamm die ganze Schaar, von 
diesen Rohrbiindeln getragen und mit den Ftissen rudernd, in Reih’ 
und Glied in den See hinaus.

Speerwurf, Steinwurf, Ringen und die verwandten Uebungen, 
welche noch heutzutage unter Alamannen und Burgundem volks- 
tiimlich sind, erscheinen demnach ais ein Gemeingut aus uralter Zeit, 
das wir bei den verwandten Volksstammen immer wieder vorfinden, 
wenn auch die eine oder andere Uebung mitunter ais vorzugsweise 
national gilt und ausgebildet wird. EinVers des Apollinaris Sidonius’) 
besagt: Heruler siegen im Laufe, die Hunnen im Speerwurf, die 
Franken im Schwimmen. So treffen wir denn bei Gelegenheit auf 
Andeutungen, welche uns erkennen lassen, dass auch bei den Hellenen 
der óstlichen wie der westlichen Lander die Fertigkeit im Schwimmen 
nicht so seiten war, wenngleich selbstyerstandlich, je nach den lokalen 
Verhaltnissen, die Eingebornen mancher Gegenden derselben ganzlich 
fremd bleiben mochten. Im Kriege gegen den bekannten Tyrannen 
Dionysios von Syrakus stiirzten sich viele Bewohner von Messana, 
um nicht dem punischen Feldhcrrn Himilko in die Hande zu fallen, 
ins Meer und erreichten zum Theil schwimmend die gegeniiberliegende 
Kiiste von Italien.

Griechen wie Romer pflegten sich vor der Mahlzeit zu baden, 
ob dies nun in einem Schwimmbassin (zoż.ou^Opz) -) oder in den 
gewohnlichen geraumigen Badebecken geschah. Der jungę Athener 
begann die gymnastischen Uebungen nach einem ganz leichten Friih- 
stiick (Bd. II, S. 244), setzte dieselben langere Zeit fort und begab 
sich nach ihrer Beendigung ins Bad. Ueberdies lassen dieBeschreib- 
ungen der Gymnasien und Turnplatze bestimmt erkennen, dass sie 
schon in alterer Zeit. ais es noch lange keine Luxusbader im Sinne 
der spateren Thermen nnd Balaneia gab, ganz naturgemass am 
Strande des Meeres, am Ufer eines Flusses, in der Nahe eines Teiches 
oder doch einer Quelle angelegt waren 3). Nach den Uebungen be-

1) Ed. Baret p. 501 Carm. IV, 235 vincitur illic | cursu Herulus, Chunus 
iaculis, Francusąue natatu | Sauromata clypeo, Salius pede, falce Gelonus.

2) Philostratos (3. ao<f>. II, 5 ra; ev 6spjxoirAai; xoXup.{lT]flpa; roi; voao5ai 
t a i co 'i i o u i.

s) Pausan. VIII, 26, 1 Spóuoi rs itapa r<u itoraptu iteicoup/rat -zai ra Zourpa 
auróth. Vergl. Bd. I, S. 374. 377; wegen des Trinkwassers Pausan. II, 4, 6 und 
Bd. II, S. 213, A. 3; S 233. 
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stand unverkennbar ein Bediirfniss fiir Jung und Alt, den Kórper 
von Schweiss und Staub zu reinigen. Auch in der spateren Periode 
treffen wir darum die Bader immer bei den Ringplatzen an. Ebenso 
erquickten sieli die jungen Romer nach den anstrengenden Uebungen 
auf dem Campus Martius, der in dieser Hinsicht von Dionysios 
(Archaeol. Rom. V, 13) gar nicht unpassend po(uva3iov 
genannt wird, durch Schwimmen in dem vorbeistrbmenden Tiber. 
Fehlt es auch nicht an Andeutungenr), dass in der alteren Zeit die 
Erlernung des Schwimmens nicht etwa fiir alle Stiinde obligat ge
wesen, so wurde wenigstens spater, da die Ausdauer in den milita
rischen Exercitien freilich langst yermisst wurde, fiir die Rekruten, 
die noch nicht schwimmen gelernt hatten, nachdriicklich die Unter- 
weisung in dieser Fertigkeit yerlangt1 2). Freilich war bei den Ro
mera der spateren Zeit um so mehr das Baden yorherrschend, je 
weniger es bei ihnen eine Gymnastik im hellenischen Sinne gab; 
nicht nach yorausgegangenen palastrischen Uebungen, sondern meist 
in engerer Yerbindung mii dem Ballspiel treffen wir auf Angaben 
iiber den Gebrauch des Bades. Schon zu Seneca’s Zeit, wie aus 
dem 57. Briefe an Lucilius zu ersehen ist, hatte sich der lebhafte 
Verkehr in den rómischen Badera bis zu masslosem, unglaublichem 
Luxus gesteigert. Noch fehlte es damals nicht an strenger militari- 
scher Ausbildung und an tiichtigen Heerfiihrern; dagegen zur Zeit des 
jiingeren Valentinian war auch diejenige Kunst in Verfall gerathen, 
wie wir aus den Klagen des Vegetius 1. c. erkennen, die fur Reiter 
und Fussyolk stets in hohem Grade niitzlich gewesen.

1) Liv. V, 38, 8 von der Schlacht an der Allia: multosąue imperitos 
na ud i aut invalidos, graves loricis aliisąue tegminibus, hausere gurgites.

2) Cf. Horat. Carm. I, 8, 8 cur timet flavum Tiberim tangere? III, 7, 27 sq. 
nec ąuisąuam citus aeąue | Tusco denatat alveo. 12, 7. IV, 1, 39 iam yolucrem 
seąuor | te per gramina Martii | campi, te per aąuas, dure, yolubiles. Serm. II, 1,8 
ter uncti | transnanto Tiberim, somno quibus est opus alto. Wegen der Dreizahl 
sehe man Ileindorfs Notę zur Stelle, ferner Weber Erklarung der Satiren des 
Horaz S. 249. Juvenal. Sat. VI, 23 ter matutino Tiberi mergetur et ipsis | verti- 
cibus timidum caput abluet. Persius Sat. II, 15 są, Tiberino in gurgite mergis | 
manę caput bis terąue et noctem flumine purgas. Tibull. El. I, 4, 12. Ovid. Trist. 
III, 12, 22 defessos artus Virgine tingit aąua. Veget. de re milit. I, 3 sudorem 
cursu et campestri exercitio collectum nando iuventus abluebat in Tiberi; ibid, 
c. 10 natandi usum aestivis mensibus omnis aeąuabiliter debet tiro condiscere sqą. 
Roniani yeteres, quos tot bella et continua pericula ad omnem rei militaris eru- 
dierant artem, Campum Martium yicinum Tiberi delegerunt, in’quo iuventus post 
exercitium armorum sudorem pulveremque dilueret ac lassitudinem cursusąue 
laborem natando deponeret.
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Mag nun jemand in einen kleinen Teich oder mitten in das 
grosste Me er gefallen sein, schwimmen muss er doch, heisst es ein- 
mal bei Platon1). Unter den Griechen wurden die Bewohner der 
Insel Delos ais die besten, ais gute Schwimmer auch die Athener 
angesehen. Ais einmal Sokrates einige schwierige Stellen des „dunkelnu 
Herakleitos nicht erklaren konnte, soli er ausgerufen haben, dass 
man ein Schwimmer von Delos sein musste, um sich unter so vielen 
Klippen zurecht zu finden. Dass es aber selbst im Binnenlande nicht 
an Scliwimmspielen fehlte, erfahren wir z. B. aus Pausanias III, 14,8 f. 
Lukianos Anach. c. 38 iiber die spartanischen Jiinglinge; noch greller 
ais Pausanias stellt die Sache dar Cicero disput. Tuscul. V, 27, 77, 
und Bursian Geographie von Griechenland II, 127 glaubt sie ais 
„grossartige Katzbalgereien“ bezeichnen zu miissen. Wir sind je
doch der Meinung, dass auch dieser Brauch urspriinglich eine 
religióse Grundlage hatte, ebenso gut ais die yielbesprochene 8ta- 
fj.aa-iywz’.;2). Nachdem zuerst, sagt der Bericht des Pausanias, im 
Phoibaion dem Enyalios geopfert worden war, und zwar von jeder der 
beiden Ephebenabtheilungen, die mit einander im Platanistas kampfen 
sollten, liess man zum Vorspiel des Kampfes, um iiber dessen Aus- 
gang Kunde zu erlangen, zwei zahme Eber mit einander kampfen; 
von welcher Partei der Eber siegte, diese soli in den meisten Fallen 
die Oberhand gewonnen haben. In der Nacht vor dem Entscheidungs- 
tage wurde durch das Loos bestimmt, iiber welche Briicke jede der 
beiden rivalisirenden Schaaren gehen sollte, ob iiber die mit der Statuę 
des Herakles oder iiber die andere mit dem Bildniss des Lykurgos. 
Am folgenden Tage begaben sie sich vor Mittag auf den Kampfplatz 
und kampften daselbst einen wilden waffenlosen Kampf mit Handen 
und Eiissen, Zahnen und Fingernageln, Mann gegen Mann. Endlich 
stiirzten sie in Masse und in heftigem Anprall auf einander los und 
stiessen sich gegenseitig in das Wasser des Euripos, welcher den 
Platanistas wie eine Insel umgab. Lukianos lasst die beiden Par- 
teien, von denen die eine die lykurgische, die andere die heraldeische 
hiess, sich gegenseitig zuvor iiber einen umzirkten Raum (Bd.I, S. 151) 
drangen und dann erst ins Wasser treiben; war dies aber geschehen,

>) De rep. V, p. 453 D av rś tij etę zoX'jp(3tq&pav ptzpav epitśjtg d-> się ró 
pćfiaroy irD.aYoę pe<sov, opn>; ye vet oóSśv

2) Vergl. iiber die „Wassertauche“ (ponere in undam) bei den germanischen 
Vblkern, ais Strafe an gewissen Festen, bei Jakob Grimm Deutsche Mythologie; 
Felix Dahn Bausteine I. 333.
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dann galt die Fehde fiir beendigt und keiner durfte weitere Feind- 
seligkeiten ausiiben.

Fiir 3>ot{3aiov ist nicht etwa ais Lokal der Epheben zu
substituiren, derselbe Pausanias nennt auch III, 20, 2 <I>o'{3aTov, ais 
Sitz des Dioskurendienstes, in der Nahe von Therapne. Aber ein 
nachtliehes Hundeopfer (vozTsptvT] huota) brachten, wie in Kolophon, 
so in Sparta die Epheben dem Enyalios Yon der Bedeutung des 
Enyalios auch fiir die attischen Epheben war oben die Rede; das 
Hundeopfer aber hangt unseres Erachtens mit einer Sagę bei Pausa
nias ibid. 15, 3 ff. von jenem bosartigen Haushund des Hippokoon 
zusammen, der bei seinem Angriff auf den jungen (pstpóxwv) Oionos, 
des Herakles Vetter, erschlagen worden war, wofiir dann Herakles 
an Hippokoon und dessen Sóhnen nach wiederholtem Kampfe Rache 
nalim. Ein altes Bild des Herakles in Riistung, sowie des Oionos 
am Herakleion erinnerte noch in Pausanias Zeit an diese Sagę. Uns 
scheint nun eben der Parteiname der Epheben „die Herakleischen14 
sowohl wie das ganze Kampfspiel im Platanistas mit derselben in 
Zusammenhang gestanden zu haben1 2}. Die Darstellung aber dieses 
Kampfes von Seiten der spartanischen Epheben galt allem Anscheine 
nach zugleich ais Probe ihrer Wehrhaftigkeit und Tiichtigkeit, analog 
den friiher erórterten Leistungen der attischen Jiinglinge zu Wasser 
und zu Land. Denn Pausanias bemerkt an einer andern Stelle des- 
selben Buches 11,2, dass die fiinf Bidiaer, die bekanntlich der obersten 
athenischen Erziehungsbehórde entsprechen, neben den andern Wett- 
kampfen der Epheben auch den alljahrlich im Platanistas abzu- 
haltenden anzuordnen und zu iiberwachen hatten. Das Ganze war 
demnach ein religiós-militarisches Schauspiel, dessen religióser Be- 
standtheil ubrigens ungefahr wie bei dem in § 11 besprochenen ludus 
Troiae wenigstens in der alteren Zeit ais solcher gewiirdigt werden 
mochte. Ohne Zweifel hatte bei diesem Kampfspiel auch das Springen 
und gegenseitige Stossen ins Wasser eine tiefere Bedeutung; fiir 
diesmal sei nur an die Thetis erinnert, die ihren Sohn Achilleus in 
das Wasser der Styx tauchte, um ihn unverwundbar zu maclien. 
Oder, wenn man die Sache einfach praktisch auslegen will, wie das 
Eintauchen der Germanenkinder in kaltes Flusswasser: man suchte 
im Altertum in jeder Weise dem Staat niitzliche Biirger zu erziehen.

1) Oe<ov T<p dXxiii<DTdr<p xpwovrsę tspE-.&y '/.ara etvai ro akx'.pwrarov Ccpov
t(mv ^pEptnv, Pausan. III, 14, 11.

2) to os ojr-Sjuia tou dydku-aro; Sta T7jV rpoę'IuTrozóuwra xat rouę natSaę tiay^y 
yevEG$ai /.eyouat.
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Immerliin trat aber zu den praktischen Griinden fiir die Erlernung 
des Schwimmens auch ein religióser, namlich die Furcht in den 
Fluten umzukommen und damit der Ehre einer Bestattung verlustig 
zu gehen. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass damals 
auch dieses Vorurtheil und nicht allein die Riicksicht auf das Staats- 
wohl die Menschen bewog, auf ihre Selbsterhaltung gróssere Auf- 
merksamkeit zu yerwenden. Uebrigens ist der Gebrauch des Schwimm- 
schlauches im Altertum vielfach bezeugt ’)•

Von den attischen Epheben verlangte das Gesetz ohne Zweifel 
die Erlernung wenigstens der Elemente der Nautik; sie lernten 
manoeuvriren mit bewaffneten (-zatatppazTa) und unbewaffneten (atppazra 
sc. Jt/.ota) Fahrzeugen; desgleichen hatten sie dieselben flott zu 
machen und nach der Fahrt wieder ans Ufer zu schaffen, resp. ins 
Trockene zu bringen (rdę za&oż.zd; zal ta; >iwXzi'<z<, vergl. oben 
S. 136; Verhandl. der Wurzb. Philol. Ges. S. 21. 23; Dumont II, 
p. 176, lin. 37; p. 186, lin. 33. Wenn aber Dumont in der Anm. 
zu I, p. 150 die von ihm selbst angenommene Erganzung (II, p. 168, 
lin. 20) d'XX<uv itZotaw [zai]vuw ais unsicher yerwirft und durch zotvtuv 
ersetzen will, so ist zu bemerken, dass xoivd ais Pradikat zu 7tXota 
(publica navigia) ganz iiberflussig ware; alle irX<,ta zu Dienst der 
Epheben waren ja zowct, dagegen war es die Aufgabe der Epheben 
neugezimmerte Fahrzeuge vom Stapel zu lassen, und dieser ihrer 
Dienstleistung wird alljahrlich anerkennend gedacht). Von ihren 
Wettkampfen im Rudern war bereits oben S. 125 die Rede. Philo- 
stratos Heroik. X med. lasst in den einschlagigen Uebungen schon 
den Palamedes im Lager vor Troja Unterricht ertheilen Es begreift 
sich, wie bei den Wettfahrten der Epheben zwischen den athenischen 
Seehafen und der Insel Salamis von selbst, wie das bei jungen 
Mannern natiirlich ist (man denke nur an die jahrlichen University 
Boat-races, die Universitats-Boot-Wettfahrten der Oxforder und 
Cambridger Studenten unserer Zeit), der Wetteifer rege werden 
musste, da diese Fahrten in jedem Ephebencurs sich wiederliolten. 
Hass aber am allerwenigsten von solchen Ruderwettkampfen gewisse 
Schwimmer- und Taucherubungen sich trennen lassen, liegt in der 
Natur der Sache; zudem wird uns ausdriicklich eine Verbindung 
derselben bezeugt in der Angabe von einem Wettkampf im Tauchen 
und Rudern, der einmal im Jahre bei der Stadt Hermione in Argolis

’) Yergl. jedoch wegen utriculariorum Collegium Klausen Aeneas und die 
Penaten S. 327.
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abgehalten wurde!). Ein Schiffswettkampf fand auch zu Egesta 
statt bei den jahrlich gehaltenen Spielen zu Ehren des Anchises, 
die mit den Venusdienste zusammenhingen (Vergil. Aen. V, 53 sqq. 
Hygin. Eab. 273). Die athenischen Epheben scheinen aber zu ge- 
wissen Zeiten, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem friiher 
beschriebenen Aiasfeste, die Darstellung eines formlichen Seegefechtes 
ais „Schlacht bei Salamis“ eingeiibt und durchgefiihrt zu haben. Vgl. 
bei Dumont II, p. 234, lin. 9 łv Sa/apwt vaupa/tav
p. 245, C. lin. 5 vct o pa/i a v, die Epheben heissen daher
auch vaupaxoi, ebenda II, p. 361 otós łystopa/^atr;, p. 389. Nur 
mochten wir das Ganze nicht mit Dumont I, p. 234 eine blosse 
Unterhaltung (divertissement) nennen; eine solche war es wohl nur 
fiir die Zuschauer am Ufer. Am Feste der Diisoterien und an den 
Munychien fanden solche Wettkampfe wahrscheinlich schon in alterer 
Zeit und jedenfalls, nach dem Wortlaute der Inschrift ’Ap/. itpijp. 
B' ap. 199, noch in der Kaiserzeit statt (vgl. oben S. 125. 128 und 
kohler C. J. Att. II, 1, p. 277.). Auch die Verse des Komikers 
Platon bei Plutarchos Themist. c. 32 vom Grabmal des Themistokles: 
X<imorav apiXX’ y tcuv >sojv bsaasrat, sind schwerlieh auf die Pan
athenaen zu beziehen, wie Sauppe meint (De Inscr. Panath. p. 10), 
sondern ungleich passender auf den obigen Wettkampf der Epheben2).

Mit diesen anstrengenden Spielen lassen sich auch die kiinst- 
lichen Seegefechte vornehmer romischer Jiinglinge der Kaiserzeit 
vergleichen, zu dereń Abhaltung gleichfalls umstandliche Vorbereit- 
ungen und fleissig wiederholte Ruderiibungen erfordert wurden. 
Augustus hatte namlich, nach dem Berieht auf dem Monumentum 
Ancyranum (ed. Zumpl p. 34) in eine am łinken Tiberufer angelegte 
Vertiefung das Wasser des Flusses geleitet und auf diesem kiinst- 
lichen See ein Schiffsgefecht darstellen lassen. Der Boden war 
1800 Fuss in die Lange und 1200 Fuss in die Breite ausgehoben; 
das Treffen lieferten dreissig yollstandig ausgeriistete Dreiruderer 
und Vierruderer, nebst vielen kleineren Fahrzeugen, die ungefahr 
den obengenannten rcZóta der attischen Epheben entsprachen; denn

0 Pausan. II, 35, 1 toutoj (diovua«p MeXavaipi8i) uouatziję aytwa zara eroę sxaatov 
ayouaŁ zat ap.tX).^c zoXup.^ou zat wXottov Tideaaw a6Xa.

2) Vergl. Verhandl. S. 21 ; Dittenb. p. 68 ; Dumont I, p. 274, ebenda p. 388 
extr. wird die Abbildung eines Epheben in einer Barkę ais vavp.ayoę, mit einer 
Hand ein Ruder haltend, in der andern einen Kranz, zu unterst auf einer Stele 
erwahnt. Ausserdem vergleiche man O. Jalm iiber Schiffskiimpfe aufReliefs, in der 
Archaolog. Zeitung 1866, S. 217 ff.
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dass die letzteren auch mit Trieren certirten (sv tatę tspat; vauaćv), 
haben wir schon in den Verhandl. d. W. Philol. Ges. S. 20 f. nach- 
gewiesen. Ausser den Ruderern betheiligten sich dreitausend Kampfer 
an jener romischen Darstellung des Seegefechtes.

Auf agyptischen Bildwerken finden sich Darstellungen von 
Naumachien; die auf Schiffen, welche den Nilbarken gleichen, 
kampfenden Mannschaften, mit langen Stangen bewaffnet, suchen 
einander iiber Bord zu stossen (Krause S. 939; unten im Anhange).

Auch die Beschreibung eines Volksfestes bei Ovidius deutet 
auf derartige Belustigungen hin ')• Andeutungen iiber den Wett- 
eifer der mannlichen Jugend im Schwimmen macht auch der jiingere 
Plinius bei Gelegenheit einer liiibschen Erzahlung von einem Delphin, 
der zu Hippo Zarytos in Afrika mit badenden Knaben gespielt haben 
sollte1 2). Eine dem Anschein nach etwas bauerlich-burleske Nach- 
ahmung eines Gefechtes zu Wasser, die vielleicht mit unserm „Fischer- 
stechen" einige Aehnlichkeit hatte, war die sogenannte Actia pugna, 
welche die Lollier mit ihrem Gesinde zur Auffiihrung brachten, nach 
einer Mittheilung des Horaz in dem Briefe an den jiingeren Lollius: 
In die Kahne theilt sich das Heer, und die Schlacht bei Actium 
wird unter deiner Fiihrung mit den Knechten wie mit Kriegsvolk 
dargestellt3). Der Zusatz „unter deiner Fiihrung" scheint hierbei 
allerdings eine rohere Kampfart4) auszuschliessen; auch war das 
Ganze ja nicht ein ernster Kampf, wie die beriichtigten Strassen- 
kampfe zwischen den Anhangern des Milo und denen des Clodius, 
oder zwischen den Antoniani und Caesariani, Caesariani und Pom- 
pejani (Kass. Dion ed. Bekk. I, p. 259, 39), sondern immerhin ein 

1) Fast. VI, 775 sąq. rom Feste der Fortuna:
Ite, deam laeti Fortem celebrate Quirites:

In Tiberis ripa munera regis habet.
Pars pede, pars etiam celeri decurrite cymba, 

Nec pudeat potos inde redire domum.
Ferte coronatae iuvennm convivia lintres, 

Multaąue per medias vina bibantur aqnas.
Ebenda vs. 237 von einem Tag im Juni:

Tunc ego me memini ludos in gramine Campi 
Adspicere et didici, lubrice Tibri, tuos.

2) Plin. Epp. IX, 33, 3 omnis liic aetas piscandi, navigandi atąue etiam 
natandi studio tenetur; maxime pneri, ąuos otium ludusąue sollicitat.

3) Epp. I, 18, 61 sąą. partitur lintres exercitus, Actia pugna | te duce per 
pueros hostili morę refertur sąq. vergl. Orellfs Anmerkung.

4) Wie z. B. in der Vorstellnng des Propertius von grimmigen Kampfen, 
Eleg. IV, 1, 28 miscebant usta proelia nuda sude.
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Scheinkampf; nur darf derselbe nicht, wie geschehen ist, yerwechselt 
werden nrit den ernsthaften und feierlichen ludi Actiaci des Augustus 
selbst, welche seit 726 d. St. alle fiinf Jahre abgehalten wurden und 
wobei durch mehrere Tage Wagenrennen (rrcrcoSpojjuai), ein gymnischer 
Kampf (aycuv ■pptzóę) und Gladiatorenspiele (ćitAopa/ta) ais Bestand- 
theile des Festes gezahlt wurden, aber auffallender Weise keine 
pugna navalis’).

Man hat es auffallend gefunden, dass in der Erzahlung des 
Kassios Dion LXVI, 25 von den Schauspielen bei der Einweihung 
des Colosseums und der Titusthermen nicht etwa romische Siege unter 
den Seeschlachten auf den Bassins genannt werden, sondern die 
Kampfe zwischen Kerkyraern, Syrakusanern, Athenern u. s. f. aus 
der Zeit des peloponnischen Krioges. Allein in der Zeit des Ver- 
falls ist eine solche Riickversetzung in die glanzende Vorzeit etwas 
gewohnliches; in allen Verhaltnissen, auch in Kunst und Literatur, 
wirkt das durchdringende Gefiihl, dass alles was jetzt geschehe, 
klein sei im Verhaltniss zu den friiher errungenen Ehren und Aus- 
zeichnungen2).

Im Uebrigen ist weder fiir Rom noch fiir Athen oder Sparta, 
Hermione u. s. w. zu bezweifeln, dass solche Schauspiele wenigstens 
urspriinglich ais Kriegsspiele galten. Welchen Wert auch gerade 
die Romer der Schwimmkunst aus militarischen Riicksichten bei- 
legten, zeigt unter auderm das yielbewunderte Beispiel jener uner- 
schrockenen Cloelia, welche sammt ihren Begleiterinnen, einer ganzen 
Schaar von Jungfrauen, beim Baden im Tiber von feindlichen Vor- 
posten plbtzlich iiberfallen durch Schwimmen sich rettete. Fiir diese 
mutige That wurde sie von den Vatern der geretteten Madchen 
durch eine auf der heiligen Strasie errichtete Reiterportraitstatue 
geehrt3). Noch in der Kaiserzeit verdankte es derselben Fertigkeit 
Agrippina, des verruchten Nero Mutter, dass sie aus dem yerhang- 
nissyollen Fahrzeug, in welchem sie umkommen sollte, sich ans Ufer 
zu retten yermochte (Tacit. Ann. XIV, 5).

ł) Cf. Kass. Dion LIII, 1; Tacit. Ann. XII, 56; Sueton. Oct. 43.
2) Vergl. hieruber Burckhardt Die Zeit Constantin’s des Grossen S. 285 f.
3) Dionys. Halik. ’Ap/. 'Trap. V, 33. 35; Liv. II, 13; Seneca Dial. VI, 16, 2. 

Ceber die wahrscheinliche Bedeutuug dieser Darstellung der Cloelia zu Ross ver- 
gleiche man jedoch Klausem Aeneas und die Penaten S. 744 f. Die Variationen 
iiber die Flucht der Cloelia und ob sie zu Pferd iiber den Stroni gesetzt habe. 
(eąuo vectam Tiberim traiecisse) stellt zusammen Herm. Haupt De auctoris de vir, 
ill. libro ąuaestiones historicae, Francof. 1876, p. 20.
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Freilich alle Spiele und Feste arteten schliesslich bei den Romern 
aus. In dem unglaublichen Luxus der Bader, in den Schwelgereien 
bei Gartenfesten, Wasserfahrten, selbst in dem wenigen, was sie sich 
aus der griechischen Gymnastik angeeignet hatten, trat derselbe 
Missbrauch zu Tage; auch die Fertigkeit im Gebrauch der Waffen 
erfuhr bald eine furchtbare Entstellung in dem blutgetrankten Sande 
des Circus. Bald dienten ebenso die Schwimmkiinste, gleich den 
anderen Kunsten. der allgemeinen gemeinsten Schaulust und Corruption. 
Man erblickte bei solchen Gelegenheiten, erzahlt einmal Martial [De 
spectaculis 26), jungę Madchen und selbst jungę Manner, alsNymphen 
oder Nereiden verkleidet, die auf einem Wagen, gleich dem der 
Meergbtter, sassen nnd die verschiedensten Figuren auf der Ober- 
flache des Wassers beschriebcn. Die Scłrwimmer stellten zuerst einen 
Dreizack dar, dann bildeten sie in mannigfachen Verschlingungen 
einen Anker, ein Ruder, ein Schiff; letztere Figur verwandelte sich 
plótzlich in eine andere, welche das Gestirn des Castor und Pollux 
Yorstellte; hierauf ergab sich das Bild eines vom Windę geschwellten 
Segels. In solcher Weise fiihrten Schwimmer und Schwimmerinnen 
auf dem Wasser dieselben, dem Geschmacke der Zcitgenossen zu- 
sagenden mythologischen Scenen vor, wie die Pantominen (vergl. 
unten Abschnitt 13), welche mittelst figurirter Tanze alles, was sie 
wollten, mit erstaunlicher Kunst auf der Biihne darstellten.

§ 11-

Der Unterricht in der Reitkunst ( inrozr', !7tK5tOĆa).

Schon im ersten Bandę S. 106 ff. ward auf die einfachen Reit- 
spiele hingewiesen, durch welche bekanntlich friihzeitig jedes ge- 
sunden Knaben Phantasie und Spiellust machtig angeregt werden. 
Zwar an die grbsseren Hausthiere wagt sich die jugendliche Kraft 
und Keckheit nicht so bald heran, aber dafiir begnugt sich der Knabe 
mit einem blossen Symbol, dem Steckenpferde, „ebenfalls einer welt- 
historischen Erfindung“ (Stoy Hauspadagogik S. 84), oder er tummelt 
sich herum mit einem Miniaturbilde von Pferd. An dieser Stelle nun 
aber, bei der gymnastisch-militarischen Ausbildung der Jiinglinge, 
handelt es sich fur uns um eine iibersichtliche Darstellung der Kunst 
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des wirklichen Reitens, wie sie die attischen Epheben und ebenso die 
jungen Romer im Gegensatze zum Marschiren ’) zu erlernen pflegten.

Das Ross, heisst es im Buche Hiob Kap. 39, Vers 21 ff. 
strampfet auf den Boden und ist freudig mit Kraft, und zieht aus, 
den Geharnischten entgegen. Es spottet der Furcht und erschrickt 
nicht, und flieht vor dem Schwert nicht, wenngleich wider dasselbe 
klingt der Kocher und beide glanzen, Spiess und Lanze. Es zittert 
und tobt und scharrt in die Erde, und achtet nicht der Trompeten 
Schall. — Auf die nicht seiten auch bei den Alten kostspielig sich 
aussernde und bis zur Schwarmerei gehende Liebe zu diesem edlen 
Thiere haben wir bereits im Allgemeinen hingedeutet. Friihzeitig 
iibten sich die jungen Manner im Reiten und Jagen; wobei sich 
freilich die Sache auch in diesem Fali anders bei den Romern ver- 
hielt, und wieder anders auf der Hóhe der hellenischen Entwickelung, 
wo die Reitkunst einen wichtigen Theil, wenn auch nicht den Haupt- 
theil der zu erlernenden Fertigkeiten ausmachte. Indessen ist ein 
alleiniges Betreiben der Reitkunst und des Wettrennens, mit Ab- 
weisung der iibrigen Leibesiibungen erst fiir die spatere Periode 
bezeichnend; namentlich von den Sóhnen der Reichen wurde nach- 
gerade nicht viel mehr ais Jagd- und Reitkunst griindlich betrieben, 
was auch z. B. Veranlassung gab zu jener S. 102 erwahnten spot- 
tischen Aeusserung des Philosophen Karneades.

Wir wissen, dass die Reiter-Rennen schon in der 33. Olympiade 
(um 645 v. Chr.) zu Olympia eingefiihrt wurden. Wie es scheint, 
ist dies der alteste Beweis davon, dass man um jene Zeit in Griechen- 
land anfing, der Reitkunst und Reiterei eine nationale praktische 
Bedeutung beizulegen 2). Die Reitkunst jedoch, wie sie im Epheben- 
alter geiibt wurde, umfasste, wie wir sehen werden, zugleich die 
Waffeniibungen zu Ross, gleichwie die Fechtkunst (cirAoiia/t-zT)) die 
entsprechende Fertigkeit zu Fuss in sich begriff.

In Athen war es bekanntlich Solon, der den Armen und Reichen 
eine Richtung anwies und fur Kunste und Gewerbe, denen sich die

!) rj 'iintix^ opp. toiv ito8olv rtopeóeo&ai Xenoph. Kyrup. IV, 3, 13; tititeuew opp. 
peta t<uv óuXir<uv xw5uveueiv Lys. or. XIV, 7; or. XVI, 13 eitetSi] itdvraę śaipuw roig uśv 
raiteuouaw da<pdXetav eivat 8elv vop.!Covraę, rotj S’ ó-rcltrau xtv3’jvov xrX. Or. XX, 25 
inTOuułY re xa:. diAireu«>v. Corp. J. Att. II, 1, p. 288, no. 478, vs. 9 rrp; ev óitXotę 
•ppaaiay xat tłjv itepl ra Inirtza <piXo-rt<wav Tteitoń^rai. Vergl. oben S. 139.

Horat. Epist. II, 1, 95 (Graecia) nunc athletarum studiis, nunc arsit 
eąuorum. Vergl. auch die zalilreichen Personennamen mit 'iitiroę, wie OojSirtitoę, 
nXeusi8titiro«, EKfhititoę u. s. w. bei Sturz opusc. p. 99.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 15
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Solinę der Biirgerklassen nach vollendetem Knabenalter widmen 
sollten, unterscheidende Bestimmungon und Gesetze aufstellte'). Die 
'Krizyj im weiteren Sinne, nicht ais hlosse Reitkunst, sollte von den 
Wohlhabenden getrieben werden, nebst den gymnastischen Uebungen, 
der Jagd und der philosophischen Bildung; die Aermeren jedoch 
sollten sich auf den Erwerb und eintragliche Gescliafte verlegen, 
auf Handel und Landbau, Ilandwerk und Kiinste. So spricht denn 
Solon bei Lukianos zu Anacharsis c. 34: Du wirst die Waffen sehen, 
dereń jeder viele hat, und dereń wir uns bedienen, wenn es nbtig 
ist, und die Ilelmzierden und den Reiterschmuck (cptźkapa) und die 
Rossę, und fast den yierten Theil der Burger ais Reiter. Nur fiir 
bestandig Waffen zu tragen und einen Sabel an der Seite zu haben, 
das scheint uns im Frieden iiberflussig. Es ist sogar eine Strafe 
darauf gesetzt, wenn Einer in der Stadt bewaffnet geht (c.SijpotpopoŁTj) 
ohne Not, oder Waffen in eine óffentliche Versammlung bringt.

So wird denn z. B. bei Isokrates (XVI, 14, nepl Csu'/gu; § 33) 
von dem reichen Athener Hipponikos erzahlt, wie er es unternommen 
habe, Pferde zu halten (muo-cpocpsw), was die Saclie der Begiitertsten 
(-óiv eu8aipoveaTato>v) ist, ein gcringer Mann (cpauko;) aber nie thun 
wird2). Athen besass viele alte und reiche Geschlechter, in denen 
die Pferde-Passion und das mit ihr nahe verwandte Streben nach 
dem Glanze, welchen Siege auf der Rennbahn yerleihen, gleichsam 
erb lich geworden war. Vor Peisistratos hatte im liippischen Agon 
alles was vornehm und reich war geglanzt. Peisistratos liebte den 
Adel nicht, desto mehr forderte er die allgemeine Bildung durch die 
gymnastischen Uebungen; er glaubte popular zu werden, wenn er 
den Vornehmen nicht jene Gelegenheit mehr bot, sich jahrlich mit 
Ross und Wagon hervor zu thun, und von dem alten liippischen 
Agon hochstens das jahrlich begehen liess, was der Erechtheus- 
Athena-Dienst crforderte (A. Mommsen Heortol. S. 127).

Allmahlig entwickelte sich in Attika eine ganz achtbare Pilege 
der Pferde (twrtOTpotpia), wenngleich die Natur des Landes hiezu 
keineswegs yon selbst einlud, wie das z. B. in Thessalien der Fali 
war. Besonders waren die glanzenden Siege der Alkmaoniden im 
Wettrennen ein Antrieb geworden stattliche Kampfrosse zu halten,

■) Bd. I, 215 ff. II, 295. 356; ebenda iiber den Areopag S. 73.
2) Cf. Demosth. or. 42, 24 (d>alviititoę) iititOTpóęoę dyabó; eau zal <j>iXóttpoc, 

ars Goę zal itlouatos zal layupó; ov. Xenoph. Oikon. 11, 20 tratiziutaroc zal 
itXooauńraro;.
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und wie uns Aristophanes zeigt (Kub. vs.- 15 — 35. 74. 120. 243. 
797 sqq. Equ. vs. 556), kam es nicht selten vor, dass reiche Jiing- 
linge aus vornehmen Geschlechtern ihr Erbgut verschwendeten 
(■za&tit7toTpo<p£iv), indem sie durch glanzende Rosswettrennen sich den 
Schein der zakozafa&ta zu bewahren suchten. Aehnliches darf, wie 
es scheint, im Allgemeinen auch von den Verhaltnissen zu Argos, 
Korinth und Theben angenommen werden. Hieraus erhellt zugleich, 
wie es kam, dass das Reiten friihzeitig zur Bildung gerechnet wurdeŁ), 
wahrend in der Zeit des Verfalls, wie gegen Gymnastik und Kunst- 
betrieb, so auch gegen die Reitiibungen Manner vom Schlage Seneca’s 
(Epp. 88, 19) sich tadelnd auszusprechen vermochten. Es gab sogar 
ein Sprichwort, das von einem unwissenden Menschen sagte, er ver- 
stehe so wenig vom Reiten wie vom Alphabet, ganz analog dem 
oft angefiihrten Spruche pjre vstv płjts ypappara. Plutarchos ist der 
Meinung, es sei ebenso thoricht reiten zu wollen ohne die Schule zu 
kennen, ais Flotę zu blasen ohne es gelernt zu haben. Daher beklagt 
Horaz in der S. 102, A. 3 angefiihrten Stelle gerade die Ungeschick- 
lichkeit im Reiten ais ein Zeichen des Verfalls guter Sitte und Zucht. 
Aber laut und lauter erklang auch fiir die Sieger im Wettrennen 
der Dichter preisender Gesang, wie wenn Kyrene von Pindaros 
gefeiert wird ais die stattliche, mit sclionen Rossen und Wagen 
glanzende (sutKuoę, sodpparoc). Die Barkaer riihmten sich iiberdies, 
dass sie die Kunst der Rossezucht (wwtorpotpeb) von Poseidon, die 
des Rosselenkens (ijyio/eb) aber von der Athena erlangt hatten. 
(Steph. Byz. s. v. Bapz/j. Hesych. s. v. Bapzatotę o/oię.) Sogar 
Philosophen wie Platon waren in der Reitkunst bewandert. Die 
hóchste Bliite jedoch erreichte dieser „Sport" in der Kaiserzeit; auch 
bei den Romern galt es fur eine noble Passion, Pferde und Hunde zu 
halten (Sallust. Catil. 14). Eine Menge von Beispielen wird uns 
vorgefuhrt: Pompejus, Caesar, Mithradates, Alexander der Grosse, die 
Konigin Zenobia, romische Kaiser wie Tacitus, Gratianus und viele 
andere, die fur ausgezeichnete Reiter galten. Wagenlenker hatten 
stets ein grosses Gefolge und erregten das allgemeine Interesse; 
goldene und silberne Pferde wurden den Siegern ais Pramien gegeben, 
Rennpferde folgten der Leiche eines Kaisers; Hunden und Pferden 
wurden sogar Denkmaler, ja grosse Mausoleen errichtet, der richtige

*) Piat. Lach. p. 182 A xai aua i:pos^xei puźlur el.ejftepcu routó te ró 
xal t-TCTctxĄ xA. Und noch. heiJulianos ed. Hertl. p. 13 lititizA tjpÓYpsz,
ó ypijs4ai zots 'mitixotę xrl.

15*
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Sportsman hatte die Stammbaume und Lebensgeschichten der be- 
ruhmtesten Pferde vollstandig im Kopfe und machte dieses Thema 
ebenso ausschliesslich zum Lieblingsgegenstande seiner Unterhaltung, 
ais es heute nur immer geschehen kann <). Viele Personennamen 
sind darum, wie schon bemerkt, von Pferden oder von der Reitkunst 
iiberhaupt entlehnt. Der Gegeustand wurde spater, wie so vieles 
andere, geradezu ein Gemeinplatz (locus communis) fiir rhetorisirende 
Dichter und Sophisten, die gerne nach dem Vorbilde Homer’s (II. 
XXIII, 262 ff.) und Vergil’s (Aeneid. V, 104 ff.) ahnliche Kampf- 
spiele und Wagenrennen schilderten, auch mit einer besonderen 
Charakteristik der wettrennenden Rossę selbst (Silius Ital. Pun. XVI, 
317 sqq.). Selbstverstandlich musste das kluge Pferd alle moglichen 
Kunststucke lernen2). Es gab endlich sogar eine eigene auf Pferde- 
rennen componirte Weise, technisch vo'po; timoę genannt.

Was ubrigens Homer in dieser Hinsicht betrifft, so ist daran 
zu erinnern, dass bei ihm das Wort tTutsiń; nicht einen Reiter 
bedeutet, sondern einen rossekundigen Mann iiberhaupt. Wenn also 
Nestor ais hundertjahriger Greis sein Ross getummelt haben soli, 
so ist dies wahrscheinlich im Fahren geschehen. Die Nachrichten 
vom Fahren sind eben alter ais die vom Reiten, und in 
der altesten Zeit wurde, wie es scheint, mit viel grosserer Vorliebe 
gefahren ais geritten. Auch auf der Ladę des Kypselos, wo die 
vielberuhmten von Akastos am Grabę des Pelias veranstalteten Spiele 
(afiZa szt IleZtą), die Stesichoros besungen hatte, abgebildet waren, 
hatte der Kiinstler kein Pferderennen dargestellt, sondern zum Ziele 
eilende Zweigespanne, Ringer und Faustkampfer, Diskoswerfer und 
Laufer. Vergleicht man nun die vielen Angaben iiber die Construction 
der Wagen, die Art des Anspannens der Pferde und ihrer Fiihrung, 
so gelangt man zu der Ueberzeugung, dass zur Zeit des trojanischen 
Kriegs die Fahrkunst schon sehr ausgebildet war. Aber bei den 
Griechen breitete sich die Vorstellung aus, dass gleichzeitig auch 
schon die Reitkunst geiibt worden sei; indessen finden sich wirklich 
nur drei Stellen in den homerischen Gedichten, aus denen die Be- 
kanntschaft mit dem Reiten hervorgeht, und zwar II. X, 513 ff. 
woselbst Diomedes und Odysseus mit den Rossen des Rhesos ent-

9 Adólph Schlieben Die Pferde des Altertums, Neuwied und Leipzig 1867, 
S. 61 und iiber die Namen der Rossę S. 119, 138.

2) z. B. Athen. XII, p. 520 c von den Sybariten: etę tt)Xixoutov S’ naav rpuęijc 
»lv]Xaxorec, w? za! napa rac Euupńac roóc innouę ć&iaai npóc aólóv ópysiadat. 
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eilen1); dann II. XV, 679 cuę 6’ ot «v7jp tkitotot xeki)TtCeiv so stów?, 
freilich in einem Gleichniss vom Kunstreiter, aber immerhin von 
derselben Beweiskraft wie Odyss. V, 371 zśkrjft’ wę fcitov łXao\<uv, 
wo der rittlings auf dem Floss sitzende Odysseus ebenfalls mit einem 
Reiter verglichen wird. Mit Ausnahme dieser wenigen Falle, aus 
denen sich aber, wie man sieht, nicht auf das Reiten ais etwas ge- 
wóhnliches schliessen lasst, dient bei Homer das Ross nur vor dem 
Wagen; sogar Tełemachos und Peisistratos, Nestor’s Sohn, fahren 
nach Odyss. III, 478 ff. stehend im Wagen iiber das Gebirge nach 
Sparta, wo man doch bei der Rauheit der Gegend erwarten sollte, 
dass sie einen Ritt vorgezogen hatten. Auf der Ebene vor Troja 
wurde gekampft wie in den Darstellungen an den Wanden des Kbnigs- 
palastes von Kojundschik oder Khorsabad: leichte Streitwagen mit 
einer Achse und zwei achtspeichigen Radern, von zwei Rossen an 
der Deichsel bewegt, fiihren den Helden in die Nahe der Feinde, 
dort springt er ab und schleudert den Speer oder zieht das Schwert. 
Demgemass bedeutet natiirlich der homerische Ausdruck etę5 
unser „zu Wagen“ oder „vom Wagen herab“ 2).

Nach Platon’s Ansicht sollen, wenn das Land nach seiner Boden- 
beschaffenheit nicht geeignet erscheint fiir den Gebrauch des Wagens 
und fiir Wettrennen mit Wagen, wenigstens Wettrennen zu Pferde 
festgesetzt werden, wobei diejenigen Preise erhalten, die einzelne 
Pferde am besten reiten (;j.óvi7tizot), seien es Fohlen, welche die ersten 
Zahne noch nicht verloren haben, oder Pferde von dem mittleren 
Alter zwischen Fohlen und ausgewachsenen Pferden. Also soli es 
ein Gesetz sein, dass man sich um die Wette beeifere der beste 
Reiter zu sein; und den Anfiihrern der Fusstruppen und der Reiterei 
werde aufgetragen gemeinschaftlich zu entscheiden, wer in solchen 
Wettrennen oder auch in der Hoplomachie des Preises wiirdig sei. 
Verniinftig wird es sein, wenn wir fur unbewaffnete (j}i/.oi; oitX<uv) 
schlechtweg keine Wettkampfe, weder zu Fuss noch zu Pferd, ver- 
anstalten. Reiter, die den Bogen fiihren oder Speere werfen, sind in 
einem mehr gebirgigen Lande brauchbare Leute (De legg. VIII, 
p. 834 B). — An einer andern Stelle Platon’s (De rep. V, p. 467 C) 
lesen wir: Auf Pferde miissen wir die Knaben schon in ihrer friihesten 
Jugend setzen <oę vć<t>TaTOuę) und, nachdem sie reiten

') Diese Stelle fiilirt Krause Gymnastik S. 583 A. 1 ais einzigen Beleg fiir 
das Reiten bei Homer an; ebenda den Mythos vom Reiten.

2) z. B. Odyss. IX, 49 e-Ttutdp.sw. |*łv  a<p inmuy | av3paa'. pdpvas9ai.
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gelernt, sie zu Pferde zum Zuschauen mitnehmen, und zwar nicht 
auf mutigen und fiir Schlachten tauglichen Pferden, sondern auf den 
behendesten und lenksamsten. So namlich werden sie sowohl am 
besten bei ihrer kiinftigen Werkthatigkeit zuschauen ais auch nbtigen 
Falłs am sichersten sich mit ihren alteren Anfiihrern, diesen folgend, 
retten.

Was nun fiir die historischen Zeiten und die Verhaltnisse in 
Wirklichkeit zunachst die Zucht und Pflege der Pferde anbelangt, 
so miissen wir in Betreff des Einzelnen hieriiber auf das bereits 
erwiihnte Buch yon Schlieben yerweisen, wo man auf S. 122 iiber 
die Brandzeichen (yergl. zoiracraaę aczpcpópaę) u. dgl. mancherlei 
fachmannische Aufklarung findet (yergl. auch Lehndorff Hippodromos 
S. 75). Um sicher zu sein, dass solche wegen Untugenden ausrangirte 
Pferde nicht auf anderem Wege aus Versehen wieder einmal zur 
Einrangirung kamen, liess der Rath allen ausgemusterten Pferden 
auf den Kinnbacken das Zeichen eines Rades (Tpoaiuztov, Tpuat7tnov) 
einbrennen. Daher Theognost. f. 20 rpoaimto;- o yspipaziik litiro;. 
Die an Pferden geschatzteste Farbę war im Altertum die Schimmel- 
farbe; dieselbe war namentlich fiir Aufziige unumganglich. Die 
Rappfarbe scheint dagegen móglicbst gemieden worden zu sein. Eine 
Beschreibung des ikko; nopiuzó; gibt Pollux I, 211; eine ganz ge- 
lungene und anschauliche Heliodor. Aithiop. III, 3, s. f.; ferner 
Schlieben S. 135 ff. iiber die sorgfaltige Pflege der Hufe, da der 
Hufbeschlag den Alten unbekannt war; S. 136 f. werden Schuhe 
(uitoórjpaTa) yon Bast, Ginster, Filz und Leder nachgewiesen, wie sie 
z. B. noch bei den Japanesen in Gebrauch sind; dieselben wurden 
mit Riemen nur festgebunden, nicht aufgenagelt, wie schon ihr Name 
andeutet. Die erste Erwahnung eines wirklichen Beschlags constatirt 
Schlieben S. 137 fiir die Zeit Justinian’s. Hinsichtlich der Bekleidung 
der Pferde S. 140 ff. wollen wir unsererseits daran erinnern, dass 
auf dem beriihmten Parthenonfries die griechischen Pferde unbekleidet 
erscheinen, wahrend die persischen auf den Abbildungen von Perse- 
polis und Chapur nicht bios Decken, sondern auch Anfange yon 
Satteln erkennen lassen. Zweifelhaft ist die Bedeutung von aorpajh; 
bei Demosthenes gegen Meidias § 133; nach dem Scholiasten und 
einigen Lexikographen hatten wir uns unter aatpafty nicht bios ein 
Saumthier, sondern auch einen Saumsattel, einen hohen hólzernen 
Sattel mit Riicklehne zu denken, geeignet fiir Frauen. Vollstandige 
Pferdesattel aber sieht man auf dem rómischen Triumplibogen 
Constantin’s; die ersten schriftlichen Erwahnungen des Gegenstandes 
weist Schlieben nach S. 147 f. sellae eąuitatoriae; ephippia sind blosse 
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Unterlagen zum Reiten, in friihester Zeit Decken, zu Xenophon’s 
Zeit wohl nur ein Polster zum Aufschnallen, doch im Orient den 
wirklichen Satteln sich nahernd ’)• Steigbiigel kannten die Alten 
gar nicht, weder die Asiaten noch die Griechen oder Romer; mit 
dem ersten Blick auf die Reiterstatue des Mark Aurel auf dem 
Kapitol wird man dessen inne. Die erste Erwahnung der Steigbiigel 
findet sich erst bei dem Taktiker Leo1 2).

1) Vergl. Varro ap. Non. p. 75 s. v. ephippium: mihi puero modica una 
fuit tunica et toga, sine fasciis calceamenta, eąuus sine ephippio, balneum non quo- 
tidianum, alveus rarus. Schlieben Anm. 887; die Erklarung von ecpiitneioy, śętitTOOv, 
aafyj, eito^ov ebenda S. 150 f. Hiezu macht Louis Botzon in Fleclceiseris Jahrb. 
f. Philol. u. Padag. 1869, S. 797 auf eine Stelle bei Kassios Dion LXIII, 13 anf- 
merksam, wonach in Rom die dienstthuenden romischen Ritter zuerst unter Nero 
bei der jahrlichen Musterung sich der epliippia bedient haben.

2) VI, 10 edd. Koclily und Hustow II, 2, p. 318 etę ra; sella; rac Sóo 
aAjpa; szala; zrl.

Den Reitunterricht betreffend ist vor allem auf Xenophon’s 
Schrift hinzuweisen. Xenophon aus Athen ist der erste namhafte Schrift - 
steller, der iiber die Reitkunst ais solche geschrieben hat. Nach 
dem Urtheil Sćhlieberfs, eines in den auf Pferdezucht und Dressur 
beziiglichen Fragen competenten Beurtheilers, ware Xenophon mit 
dieser Schrift zwar nicht seinem Zeitalter vorausgeeilt; dieselbe sei 
fiir uns aber gerade deshalb besonders schatzenswert, weil der Stand- 
punkt, den die Reitkunst damals bereits erreicht hatte, daraus ersicht- 
lich ist. Lehndorff Hippodromos S. 77 bemerkt iiber Xenophon: Sein 
Buch ist eine praktische Anleitung zur Campagne-Jagd- und Renn- 
Reiterei, und es ist erstaunenswert, wie wohldurchdacht das Ganze 
ist; S. 79 ist citirt: „Wer iiber Pferde-Erziehung denkt wie ich, der 
wird sicherlich sein Fohlen aus dem Hause geben. Doch muss man 
es beim Weggeben halten wie bei einem Knaben, den man in irgend 
eine Lehre gibt; d. h. man muss schriftlich ausmachen, was er bei 
der Zuriickgabe gelernt haben soll“. Diese Abhandlung Xenophon’s 
iiber das Soldatenpferd, oder wie sie gewohnlich heisst, iiber die 
Reitkunst, ist nach Schlieben S. 134 eine ganz ausfiihrliche und in 
mancher Beziehung ausgezeichnete „Instruktion iiber Wartung, Pflege 
und Behandlung der Pferde, mit steter Riicksicht auf den Kriegs- 
gebrauch, also eine vollstandig militarische Dienstesvorschrift, die der 
unsrigen, wenn man den Unterschied von zweitausend Jahren in 
Betracht zielit, recht gut an die Seite gestellt werden kann“. Xeno- 
phon’s Didaktik hatte aber einen unmittelbaren Erfolg an seinem 
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Sohne Gryllos, der sich in einem Reitergefechte gegen Epameinondas 
so auszeichnete, dass ihn die Athener durch ein Standbild im Kera- 
meikos verherrlichten (Pausan. I, 3, 3). Noch ist zu bemerken, 
dass Xenophon eigentlich keine Vorschrift iiber das Zureiten der 
Pferde gibt, das er 2, 2 ausdrucklich dem Bereiter iiberweist, sondern 
mehr eine Unterweisung fiir Soldaten, die sich auf ihren Pferden 
einreiten und iiben sollen. In Betreff der Thiere selbst hat er haupt- 
sachlich das kraftigere, fiir einen schweren Beiter taugliche Kriegs- 
ross im Auge, wahrend unsere iibrigen Berichterstatter Varro, Plinius, 
Vegetius, Nemesianus, Oppianus, die Geoponici, Calpurnius u. a. 
grbsstentheils von Jagd- oder Bennpferden sprechen (Sold leben S. 84).

Zuerst nun musste dasAufsitzen gelernt werden. Bei den Alten 
geschah dies, da keine Steigbiigel im Gebrauch waren, durch einen 
Sprung aufs Ross, indem der Reiter mit der Rechten Ziigel und 
Mahne, mit der Linken vielleiclit auch die Halfter erfasste; oder man 
bediente sich ais Krieger der mit der Linken hocherfassten Lanze 
zur Unterstiitzung und schwang sich an derselben liinauf; oder aber 
man schwang sich von einem erhabenen Gegenstande aus, einem 
Trittsteine (ez psreojpoo Pollux I, 203) empor. Die schulgerechten 
Vorschriften fiir die erste und zweite Art des Aufsitzens gibt Schlieben 
S. 151 f. nach Xenophon, wobei noch besondcrs in A. 904 das Auf- 
setzen beider Hande vor dem Sitz „bei kitzlichen Pferden“ hervor- 
gehoben ist. Eine Modification jedoch der zweiten Art sclieint uns 
mit O. Muller Arch. § 424, 1 erkennbar auf einer Gemme bei Winckel- 
inann M. I, 202, wo der Biigel an der Lanze zum Aufsteigen dienen 
muss, wahrend in der Beschreibung Xenophon’s die Lanze mehr ais 
Voltigirstange gebraucht wird1). Interessant ist obendrein, dass 
dieses Aufsitzen, nach einem von uns wiederholt erwahnten gym
nastischen Grundsatz, in gleicher Weise von der rechten wie von 
der linken Seite des Pferdes geiibt werden soli. Selbstverstandlich 
gehórte es fiir die Soldaten zu den Hauptubungen, dass sie in Waffen 
auf das Pferd springen lernten. Darauf iibten sich die rómischen 
Soldaten ein an hblzernen Voltigirbocken, wie wir aus Vegetius 
ersehen2). Was dann die dritte Art aufzusteigen betrifft, so erzahlt 

1) Vergl. indesseu God. Hermanni opusc. I, p. 64 są.
!) I, 18: Non tantum a tironibus, sed etiam ab stipendiosis militibus sa- 

litio eąuorum districte est semper exacta .... eąuilignei bierne snb 
tecto, aestate ponebantur in campo; supra hos iuniores primo inermes, dum con- 
suetudo proficeret, deinde armati cogebantur ascendere etc.
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uns Plutarchos C. Gracch. 7, dass dieser Gracchus sich unter anderem 
dadurch sehr beliebt machte, dass er an den Landstrassen in ge- 
wissen Abstanden Steine setzen liess, welche gleich andern solchen, 
die in Thorwegen und auf den bffentlichen Platzen standen, ungeiibten 
oder alteren Reitern das Aufsitzen erleichterten. Die Perser aber 
und andere Orientalen, sowie in spaterer Zeit Vornehme iiberhaupt, 
liessen sich von einem ihrer Edelknaben oder Stallknechte *)  die 
Hand oder den Riicken zum Aufsteigen bieten. Auch gewohnte 
man Pferde sich auf die Kniee niederzulassen, um den Reiter leichter 
aufzunehmen.

1) iTCTcoxó|ioę, dvapoleóc, strator in der Periode der Kaiserzeit. Heliodor. Aitliiop.
IX, 15 aóróę s^aAkopeyoę, aXX’ erśpwy ró ay&oę avan0ep.6vwv.

2) Dial. mort. 27, 5 ó 3e ys ’Opotri]C xai aicako; tuj TtóSe xal oCS’ es"dvat
oóy oitw; (3a&Ceiv eBuyaro* -rcda/ouai 3’ auro dre/v<oę MijSot itdvreę, edv a tc_ oj3 a i

rwy iTtTzwy, <D<j7tep ezt wy dzav£<ov j3aivovreę axpoKoS)j“t poZtę (3a3'.£o’j<5'.v.

Ueber den Sit z des Reiters stellt alsdann Xenophon a. a. O. 
7, 5—8 im Interesse der Dressur des Pferdes fur den Reitunterricht 
folgende Vorschriften auf: Der Reiter soli mit weit geoffneten und 
gestreckten Beinen sitzen, damit er das Pferd besser zwischen den 
Schenkeln habe und kraftiger die Lanze werfen und das Schwert 
gebrauchen konne; den linken Arm, womit er die Ziigel fiihrt, soli 
er dicht am Leibe halten, die Flanken des Thieres nicht mit dem 
Sporn beunruliigen, die Pussspitzen wie im Stehen aufwarts biegen. 
Letztercs auch laut Pollux I, 215, wozu Schlieben S. 175, A. 1087 
die interessante Beobachtung beibringt, dass auf allen Statuen und 
Abbildungen die Reiter die Zelien sanft nach abwarts geneigt haben, 
mit Hinweisung auf Lukianos1 2 * *), wonach alle Perser daran litten, 
dass sie, vom Pferde gestiegen, nicht gehen konnten, sondern, ais 
wenn sie auf Dornen gingen, ganz auf die Zehen treten. Da sie nam
lich fast immer zu Pferde sassen5, erstarrten die Zehen und unteren 
Fussgelenke in dieser abwarts gestreckten Stellung. Bekanntlich 
sind auch unter uns vielfach die Reiter, Matrosen u. s. f. schon am 
Gange zu erkennen und meistens leicht zu unterscheiden.

Das bestiegene Pferd aber soli erst ruhig stehen lernen, bis 
der Reiter mit Ziigel und Sitz in Ordnung ist; ein Schnalzen mit der 
Zunge, Druck mit der Wadę, Anziehen des Ziigels, bei faulen Thieren 
auch ein Sporenstoss, sollten beim Antreten nachhelfen; auch hatte 
der Reiter eine Gerte, dereń Gebrauch aber nur bei der Dressur 
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selbst fiir anstandig gehalten wurde ’)- Die Reiter fiihrten jedoch 
Sporen oder Gerten2). Zum Beruhigen diente ausser den verhalten- 
den Ziigelhiilfen auch ein Zischen mit dem Munde3). Der Unter
richt im Reiten nahm alsdann in der Weise seinen Fortgang, dass 
erst das Pferd in den verschiedenen Gangarten die notigen Lektionen 
durchmachte, hierauf die Gewóhnung an Verschicdenheit des Terrains 
erfolgte und damit der Reitplatz ofters gewechselt wurde. Sclilieben 
constatirt S. 176, dass fiir die gewohnliche Schule hei den Alten 
dieselben Gangarten bekannt waren wie heutzutage: Schritt (faó>jv), 
Trąb (Statpo/aCsw, au-ocpor] Siarpo/aCsw) und Galopp (iztpapfio- 
<popsiv). Zuerst soli der Reiter das Pferd auf ebenem guten Boden 
anreiten, und zwar gradeaus oder in Schlangenlinie (itZajiaCew Pollus 
I, 204), abwechselnd langsamer und schneller. Dagegen lasst Xeno- 
phon z. trat. 7, 10 im Schritt nur gradeaus anreiten, weil dies die 
Thiere am wenigsten beunruhige. Ais die beste Haltung gilt ihm 
ebenda 7, 8, dass das Pferd den Hals biege und den Kopf beizaume, 
so dass die Nase fast senkrecht steht. Man soli es also lehren sanft 
am Ziigel zu stehen, den Hals hoch zu tragen, die Beine hoch zu 
heben und den Schweif schon zu tragen. Bei solcher eleganten 
Haltung werde das Thier auch immer in der Gewalt des Reiters 
sein, ohne Sporenstósse und Ziigelreissen, sondern mit Benutzung 
einer Doppeltrense4). Kenophon legt also einen grossen Wert darauf, 
dass das Pferd mit hoher Aktion und stark gebogenen Gelenken

*) Vergl. Sclilieben Anm. 1088 iiber sit’paj38o<pops~v = mit der Gerte schlagen, 
Pollux I, 220 ; wahrscheinlich das Zeichen, einen Galopp anzuschlagen. G. Her- 
manni opusc. I, p. 67 genus ingrediendi, ad qnod equus virga impellebatur.

2) Vergl. dariiber Krause Gymnastik S. 590, A. 16; Sclilieben S. 169.

8) Xenoph. a. a. O. 9, 10; Plinius N. H. 35, 10, § 104 cum pingeret pop- 
pyzonta retinentem par ecum.

4) Vergl. die Besclireibung bei Sclilieben S. 143, mit Anm. 862, nachXenoph. 
it. mit. 10, 6 sq. Dazu Horat. Ep. I, 15, 13 laeva stomachosns habena | dicet eques: 
sed equis frenato est anris in ore. Curtins Ruf. VII, 4, 18 nobilis equus 
umbra quoque virgae regitur. Sil. Ital. Pun. IV, 314 undique nudi | ad- 
siliunt frenis infrenatique manipli, wo Ruperti bemerkt infrenare =' frena 
dare et imponere, coli. Vergil. Aen. XII, 287. XI, 264 nunc qnalis frenata acies, 
nunc deinde pedestris [ copia quanta viris. I, 261 conreptis sternacem ad proelia 
frenis | frangere equum sq. = domare eius ferociam. Horat. Carm. III, 7, 25 
flectere equum sciens. Statius Silv. V, 2, 115 tentantem cursus vexantemque 
ilia nuda | calce ferocis equi, vultu dextraque (te vidi) minacem. Lucan. Phars. 
VII, 143 auget eques stimulos frenorumque aptat habenas. 225 Cappadocum mon- 
tana cohors et largus habenae Ponticus ibat eques, sc. doctus equitandi. VI> 
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arbeite (10, 16); der Gang mit starrem Genick -und hoher Nase sei 
nicht bios hasslich, sondern auch gefahrlich. Natiirlich verlangte 
man von einem edlen guten Pferde, dass es sich selbst trug und 
sehr wenig auf das Gebiss lehnte (Pollux I, 206).

Nachdem eine Zeit lang geradeaus geritten worden, ging man 
zur Volte (itśSr)) iiber, die entweder kreisrund oder wie ein Viereck 
mit abgerundeten Ecken, ahnlich unsern Reitbahnen, gestaltet war. 
Das Angaloppiren lasst Xenophon aus dem Trabę machen; nach 
Jacob's und G. Hermann^1) Erklarung der Stelle it. titst. 7, 11 — 12 
soli die Hiilfe dazu gegeben werden, wenn man von einer Hand auf 
die andere iibergeht, also beim Changiren durch die Bahn oder aus 
der Volte; dies gilt fiir den Anfang; spater soli auch von der Stelle 
aus im Galopp auf gerader Linie angeritten werden (siehe jedoch 
Schlieben S. 177 extr.). Zum Reiten in der Bahn wahlte man 
einen weichen Grund aus oder bestreute den Boden mit feinem Sande. 
Rennbahn und Circus, wie sie im Altertum fast in jeder Stadt vor- 
handen waren, dienten nicht nur zum Einfahren der Pferde, sondern 
auch zum Reiten; spater noch zu gar vielen andern Produktionen 
und Unterhaltungen* 2 3). Nach Schlieben's Ansicht S. 178 geht aus 
einer Stelle des Pollux I, 217 eine gewisse Bekanntscliaft der Alten 
mit den Seitengangen liervor, wenn er sagt, dass man das Pferd 
nicht mit den Beinen in der Elanke beriihren soli, weil es sonst jene 
iibersetzt (ótaęśpst) und diese schrag stellt (rcapaęśpet). Allgemein 
wird dagegen das sogenannte Stechen und der Tritt mit gestreckten 
Beinen yerworfens). — In einer zweiten Folgę von Uebungen wurde 
dann das Reitpferd auf verschiedenen Platzen an Unebenheiten des 
Terrains gewóhnt, endlich Graben und Barrieren genommen. Die 

396 primus ab aeąuorea percussis cuspide saxis | Thessalicus sonipes, bellis fera- 
libus omen, | exsiluit; primus chalybem frenosąue momordit | spumavitąue novis 
Lapithae domitoris habenis, dazu Lemaire's Anmerk. Thessali pugnae ex eąuis 
frenorum et ephippiorum inventores eraut.

1) Opusc. I, p. 75 są.
2) Vergl. z. B. bei Dion Chrys. or. XX, ed. Dindorf I, p. 291: r[8t) 8e ito-e 

ei8ov eą<o Sta roi iitttoB pó pou {3a8tC<i>v itoXXou{ ev rui aórcu dv&pa)itou{ aXXov aXXo rt 
■npatTOVTac, rov pev aóXouvta, róv 81 ópyoupxvov, róv 81 daOpa dtto8t8ópevov, róv 81 itob]p.a 
aMa-pipaiazoMra, róv 81 a8ovra, róv 81 laroptow twa ( pudov 8it]poópsvov zrX. Man erinnert 
sich der Stelle des Horaz Serm. I, 6, 113 fallacem Circum sąą.

3) Schlieben S. 179 extr. „Wir glauben gradibus compositis bei Vergil. Georg. 
III, 191 durch Galopp, und alterna crurum volumina sinuare, Bia-po^djew, durch 
Trąb richtig in Prosa zu iibersetzen, wenn wir auch die Schdnheit des Ausdrucks 
damit nicht wiedergeben konnen".
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Lektion des Springens ist hóclist anschaulich beschrieben bei Schlieben 
S. 180, die des gestreckten Laufes S. 180 f. Kiinstlichere Lektionen 
waren weiterhin: die Courbette, Pesade, der spanische Tritt und der 
Passgang, welcher noch im Mittelalter zum Reisen beliebt war 
und den Pferden besonders andressirt wurdeJ). Das Pferd der Mark- 
Aurel-Statue und die Rossę der Dioskuren auf dem Kapitol, sowie 
die angeblich von Lysippos gearbeiteten Rossę iiber dem Portal der 
Markuskirche in Venedig sind Passganger2). Zu den Waffeniibungen 
speziell dienten hierauf die Jagd zu Pferde und mancherlei Kampf- 
spiele, die unten zu erortern sind; auch fehlt es nicht an Nachrichten 
iiber bedeutende Distanzritte, die man bei Schlieben S. 198 nach- 
lesen mag.

Wir wenden uns hier zu unseren Epheben zuruck, indem wir 
einige Abbildungen aus alter Zeit in Betracht ziehen, die uns theils 
den Reitunterricht, theils den Paraderitt der athenischen oder der 
rómischen Jiinglinge zur Anschauung bringen. Besondere Lehrer in 
der Reitkunst, welche nicht nur mit ihren eigenen, sondern auch mit 
fremden Rossen umzugehen verstehen, werden bei Platon Theag. 
p. 126 B erwahnt. Wer sich zu einem tiichtigen Reiter bilden wollte, 
bediente sich nicht selten zu seinen Uebungen eines mutigen und 
ungestiimen Rosses, damit er, falls er auf diesem zu reiten vermóehte, 
auch jedes andere zu regieren im Stande ware (Xenoph. Symp. II, 10; 
Plutarch. Alex. 6.). Der Schulreiter und der Bereiter iiberhaupt 
(mzozopoę, ĆTtttodapaanję, TtcokoSap-/;;), oder derjenige, derPferde ab- 
richtete, fiihrte die Ziigel mit beiden Handen, im Kriege aber, auf 
der Jagd und zum gewóhnlichen Reiten nur mit der linken. Daher 
hiess bei der Reiterei die Linkswendung eine „Wendung nach dem 
Ziigel" (x/.ta’.ę stp’ pjviav, Ailian. Takt. 19.J. Doch sieht man, wie

t) Schlieben S. 182 „Das Pferd rulit beim Gehen auf den beiden sich iiber 
Krenz gegeniiberstehenden Fiissen und nicht auf beiden rechten oder linken ab- 
wechselnd“.

v) Ueber das Wie? fehlt es jedoch an allen Nachrichten. Fronto ed. Niebuhr 
p. 54 etsi aeque pernicitas equorum esercetur, sive ąuadrupedo currant 
(sc. cursu, Galopp) atque coerceantur, sive tolutim (im Trąb). Einiges iiber 
diese kunstliche Dressur gibt Schlieben an S. 184 ff. Louis Botzon a. a. O. S. 797 
versteht Harttraber auch unter den tolutarii bei Seneca Epist. 87, 10: ita non 
omnibus obesis mannis et asturconibus et tolutariis praeferres unicum illum 
equum ab ipso Catone defrictum? Ebenda vergl. Botzon auch iiber mannus ais 
Wagenpferd und ais Reitpferd; dazu einen Yortrag des Prof. Dr. Genthe „Ueber 
den Passgang und Trąb der Pferde auch des Alterthums“, gehalten in der Sitzung 
des Yereins fiir Gesch. u. Altertumskunde, Frankf. Zeit. 18. Mai 1875, no. 138. 
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Schlieben S. 187 rechtzeitig bemerkt, auf vielen Abbildungen Reiter, 
welche die Ziigel ganz frei auf dem Pferdehalse hangen lassen, um 
dem Anscheine nach nur nach Bediirfniss bald in den einen, bald in 
den andern zu greifen, weil sie nicht seiten beide Hande zur Fiihrung 
des Bogens oder des Schildes und der Lanze brauchen. „Die Ge- 
wohnheit der Pferde, sich selbst gut zu halten, welche man ihnen 
wahrend der Dressur beibrachte, machte dies anganglich, wahrend 
bei solchen, welche halb vom Reiter getragen werden miissen, dies 
nicht mbglich gewesen ware“ {Schlieben S. 188.). Haufig fehlt aber 
die Aufzaumung ganzlich. Ganze Nationen bedienten sich gar keiner 
Zaume zum Reiten und hatten hochstens ein Halfter auf dem Pferde. 
„Sie lenkten und regierten ihre Pferde durch eine biegsame Gerte; 
ein Schlag auf die Nase, oder ein iiber dieser mit der Ruthe ge- 
bildeter Reifen war das Zeichen zum Verhalten oder Stillstehen, 
eine Beruhrung am Halse rechts oder links zur W endung“ (Schlieben 
S. 189). Die vielseitigste Anschauung der Leistungen der jungen 
Athener im Reiten gewahren unstreitig die schon erwahnten beruhm- 
ten Marmor-Reliefs vom Parthenon auf der Burg, welche nebst an- 
derem Kunstraube Elgin's in London sich befinden; doch sind die- 
selben vielfach in Gypsabdriicken und auch in Kupferwerken zu schauen. 
Die Epheben erscheinen darauf in den verschiedensten Stellungen 
mit ihren Rossen und bald in dieser, bald in einer anderen Haltung. 
Eine interessante Unterrichtsscene stellt ein Vasengemalde dar bei 
Baphael Gargiulo (Recueil des monumens les plus interessans du Musee 
Royal Bourbon, Naples 1845, Tom. II, p. 59, jetzt in Paris), einen 
Knaben zu Pferd, daneben zwei Figuren, einen alteren und einen 
jungeren Mann, die Unterricht im Reiten ertheilen. Charakteristisch 
ist insbesondere das Herabgleiten des nackten Knaben dargestellt 
(Horat. Carm. III, 24, 54 equo haerere). Das Wettrennen von Knaben 
mit dem ausgewachsenen Renner (tititw zśkTgri, d-aher ualSsę zsZtjti- 
Covrsę, die wettrennenden, geheissen) findet sich sehr haufig auf 
Vasen abgebildet. Man sehe z. B. bei Krause Gymnastik, Taf. XX, 
Fig. 74, ebenda Fig. 79 und bei Tischbein J) celetizontes pueri, nach 
Plinius X. H. XXXIV, 8, 75. 78. Rechts ist eine Saule sichtbar, 
wahrscheinlich den Ausgangspunkt fiir das Wettrennen andeutend; 
auch auf der nachstfolgenden Tafel ist rechts vom Reiter eine solche 
erkennbar, jedoch mit der deutlichen Bestimmung ais Zeichen des

1) Recueil de gravures d’ apres des vases antiąues . . . du cabinet Hamil
ton, publ. par Tischbein, ii Naples 1791, p. 141, planche 52.
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Zielpunktes fiir das Rennen. Bei Lamberghat ein Knabe ein starkes 
Pferd bestiegen, in der Rechten halt er den Ziigel, mit der Linken 
scheint er das Pferd liebkosend zu streicheln; vielleicht aber ist er 
erst im Begriffe, Sitz und Ziigel zu ordnen, vgl. oben S. 233. Vor ihm 
steht ein Gymnasiarch mit dem Lorbeerkranz, in weitem Mantel und 
mit dem Abzeichen seiner Autoritat in der Hand, einem Stabchen, daher 
ozr^-ou/oę bei Eustath. ad II. I, 279; Eundort Bari. Auch panathenaische 
Preisvasen fiihren uns Knaben ais zekTpCoyts; vor; vergl. Monum. 
dell’ Inst. di corrisp. archeol. I, pl. 21, 9 b; pl. 22, 3b. Hier nehmen 
die Reiter dem Anscheine nach die Richtung von der Linken zur 
Rechten, dagegen auf der IIamilton’schen Vase nach gewóhnlicher 
Weise von der Rechten zur Linken. — Bei Gerhard Etruskische und 
Kampanische Vasenbilder, Berlin 1843, Zugabe Taf. B, no. 26 ist 
ein Knabenwettrennen zu Pferd zu sehen, jedesmal zwei Knaben; 
no. 32 altere Knaben zu Pferd; S. 44 ist angemerkt: „Knabenwett- 
kampfe sind hie und da, doch selten dargestellt; am haufigsten Wett- 
laufe, namentlich zu Ross“. ■— Einen Knaben, der reiten lernt, 
sieht man bei Theodor Panofka Bilder antiken Lebens, Taf. I, no. 5; 
rechts den Lehrer mit einem Stab in der Linken. Auf einem Stuck- 
fries aus den Badera zu Pompeji, jetzt im Museo Nazionale zu 
Neapel, ist Cupido dargestellt auf einem solchen Rennpferde (zśZtjc) 
reitend. Fiinf Eroten sind ais zs?,7jtćCovts; zu sehen auf einem Karneol 
derBcrliner Gemmensammlung, Verzeichniss NonTolken S. 153, Cl. III, 
601. Auf Inschriften der spateren Zeit ist auch gelegentlich dem Kos
meten Lob ertheilt, dass er nebst den anderen Uebungen der Epheben 
auch ihren Reitunterricht fleissig iiberwacht habe2).

Wie sehr nun schon durch ein gewbhnliches Reiten (wncdęeaOai, 
wrcaoia) und seine Anwendung bei der Jagd und im Wettrennen 
kórperliche Gewandtheit und militarische Tiichtigkeit der Jiinglinge 
gefbrdert wurden, ist an und fiir sich klar und erhellt obendrein aus 
mannigfachen Scliilderungen der alten Scliriftsteller. Allein die Reit- 
iibungen wurden noch gesteigert zu kunstmassigen Reitspielen, 
das ist, nicht zu Spielen, wie sie die heutigen „Kunstreiter undKunst- 
reiterinnen“ zum blossen Ergetzcn der Zuschauer darstellen, sondern 
zu fórmlichen Waffenspielen zu Pferd ('TCrcoSpopta, decursio), die mit 
den Turnierspielen des Mittelalters viel Aehnlichkeit haben mochten.

J) Collection des vases grecs de M. le comte de Lamberg, par Alex. de 
la Borde, Paris 1813, Tom. I, p. 24, planche XIX.

2) C. J. Gr. no. 117 zal Grazie aax^aee>{ itokó cppoynaac.
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Dieselben kamen bei den verschiedensten festlichen Anlassen zur 
Anwendung, auch bei Dankfesten fiir die Gotter.1 So opferte Alesander 
der Grosse bei seiner Riickkehr von der Expedition nach Indien auf 
zwolf Altaren nach heimatlichem Gebrauche, und das Heer beging 
gymnastische und Reiter-Spiele (vgl. Lassen Indische Alt. II, S. 165). 
Diese Spiele waren, wie sich noch aus gelegentlichen Andeutungen 
erkennen lasst, zu Tarent in Grossgriechenląnd so ausgebildet wor
den, dass man die Geschicklichkeit darin geradezu ais Tapav*wiCsiv  
bezeichnete'). Auch der Ausdruck tapay-nuzp/ia und Tapav~ivapxeiv 
auf attischen Inschriften diirfte demnach nichts anderes bedeuten ais 
ein derartiges Reitspiel, das wahrscheinlich mit Lanzenwerfen (dzcv- 
Tiapóę) yerbunden war2). Eine Theseeninschrift (bei II, p.218)
weist im Yerzeichnisse der Sieger im Wettkampf unter anderm auf 

cpoi.T; sviza Aitmtę, xap avtivap/ou v r a> ( v) 
EoOoivoo tou Mapa&amoo
IIo?.uvćxoo to u Moa/iiuyoę Mapallumo(o).

Damach ist wohl auch die bei Rangabe Antiq. Heli. II, no. 964 
yorkommende xapa\>xwapyia nicht auf die Panathenaen zu beziehen 
(mit Rangabe), sondern auf den tlieseischen Agon (A. Mommsen 
Heortol. S. 286J; auch war daselbst nicht Tapavxw<5v zu accentuiren, 
weil das Spiel nun einmal von den Tapav-tvot benannt ist. Wahr
scheinlich warfen die Reiter mit kleinen Speeren, wie in dem Djerid- 
werfen berittener Araber und Kabylen, und waren vielleicht ausserdem 
an einem besonderen Kostiim kenntlich. Dass aber nicht jeder dep 
tknou axoynC«iv ein tarentinisch Reitender ist, lehrt die grosse Theseen
inschrift selbst (A. Mommsen Heortol. S. 286, Anm.), wo der Hippa- 
kontist in Zeile 95 noch neben den Tarentinern yorkommt. Bei 
Tarent hat man iibrigens in Hunderten von Typen Miinzen gefunden, 
die zumeist den Neptun auf einem Delphin mit Muschel und Auf- 
schrift TAPAS auf einer, auf der andern Seite einen Pferdekopf oder 
einen Reiter zeigen.

!) Polyb. IX, 10, 11; Suidas s. v. eęimooy et iktciz^ • cf. ed. Berrih. II, 
p. 1738 oi Se dzpojioZistai, otov oi iwppwfhy (3dkXoyreę, oi p.ev Sopariotę ^pumat, oi' xa- 
kouwrat Tapav*tvo»,  aór<dv Se oi p.ev tcov irczeuw jxóvov dzovrtCouGiv, etę Se yetpaę rotę 
•rcokepitotę oóz ep*/ovraf  -zai zalouyrai iiiirazoYTta-ai -zai tSiwę Tapavrtvoi’ oi Se 
robotę, ot ZeyoYrai iiCTCOTo£órai. Und p. 1739, 1 nicht minder confns : Oupeotpópot, oi zai 
Tapavrtvot.

2) Hesych. Tapawriyor vrci:erc rtveę óvopdCovrat • oi Se rouę dzoYrtaraę rj rouę 
tptkoóę iitnetę.
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An solchen Reiterspielen fanden insbesondere die Romer grosses 
Wohlgefallen. Ob aber die bei den romischen Festspielen erwahnten 
ludi Tarentini oder Terentini verwandt sind mit dem obigen Reiter- 
spiel der Theseeninschrift und ob ihr Ursprung ebenfalls im unter- 
italischen Tarent zu suchen ist, lasst sich bezweifeln. Die handschrift- 
liclie Lesart bei Censorinus de die nat. XVII, 8 uti Diti et Proserpinae 
ludi Tarentini in campo Martio fierent . . . utiąuo ludi centesimo 
quoque anno fierent tribus noctibus, ist jetzt gesichert, vgl. O. Jahn 
p. 45, 17; Fest. p. 351 Muell. Auch nahert sich Zweck und Bedeutung 
dieses Spiels nach allem, was wir dariiber erfahren, unzweifelhaft 
den attischen Theseen, d. i. einer Todtenfeier i). Darum schildern 
auch ihre Dichter, besonders Vergil und Statius, mit einer gewissen 
Vorliebe solche Waffenspiele; in der Aeneide Vergil’s V, 548 ff. 
treffen wir eine fur uns zwar schwierige, aber doch umstandliche 
Beschreibung eines solchen kriegerischen Spiels, wie sie in tden 
altesten Zeiten zum Andenken an Verstorbene iiblich und bei den 
Rbmern noch in der Kaiserzeit zu Ehren grosser Manner in Gebrauch 
waren. Es ist dies das beriihmte Trojaspiel1 2), eine Art Parade- 
reiten (Carousselreiten) der romischen Jiinglinge, wovon eben Vergil 
eine Beschreibung gibt, ais ob Aeneas, noch vor seiner Landung an 
der Kiiste von Latium, auf Sizilien zu Ehren seines yerstorbenen 
Vaters Anchises Reiterspiele veranstaltet hatte. In der historischen 
Zeit wurden dann diese Spiele ais uralter Brauch zuerst von Sulla 
und spater, wie manches andere, von Augustus wieder erneuert und 
in der Folgę, soweit uns Kunde dariiber geworden ist, noch einige 
Małe vorgenommen3). Nun aber hat auffallender Weise, wahrend 
unsere Quellen consequent von einem Reiterspiele sprechen4), dieses 

1) Vergl. unten S. 242, ferner Martial. Epigr. IV, 1, 8 et quae Romuleus 
sacra Terentus habet. X, 63, 3 bis mea Romano spectata est vita Terento. For- 
cellini Lex. s. v. Terentus, locus in Campo Martio ad Tiberim, ubi ara Ditis sąą. 
s. v. Terentinus und s. V. Tarentinus.

2) q Tpoia, Trojae ludus, Sueton. Aug. 43. Troiae lusus, Suet. Claud. 21. 
Troiae decursio, Suet. Calig. 18. Troiani circenses, Suet. Tib. 6. Troicus lusus, 
Seneca Troad. III, 782. lndicrum Troiae, Tacit. Ann. XI, 11.

8) Plntarch. Cat. min. c. 3 eitetSł) SAIaę rip uatSrzrp xal tepay litiro- 
Spopiay, tJv zalooci Tpotav, eicl Sśav 3i3aax<uv xal auya-paYmy tou« sófeysic 
iraiSac, a-rceSstJey ^yepLÓyaę 8do .... nuyOayopćyoo Si rou SóXXa, rtva (3oóXoivto, itavrg{ 
g^Ó7]<sav Karowa (Cato war damals 14 Jahre alt).

«) Die Stellen sind: Sext. Pomp. Eestus s. v. Troia lusus puerorum 
eąuestris dicitur. Serv. ad Verg. Aen. V, 556 Baebius Macer dicit a Caesare 
Augusto pueris, ąui luserunt Troiam, donatas esse galeas et bina hastilia, ad quod
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Spiel sowohl in alter wie in neuer Zeit eine Yerschiedene Deutung 
erfahren, weshalb wir dasselbe hier naher betrachten wollen.

Nach einer Erklarung aus dein Altertum selbst, der des Suetonius 
in einer leider yerlorenen Schrift iiber die Knabenspiele, ware dieses 
Spiel identisch gewesen mit der griechischen, yon den Romera weiter 
ausgebildeten Pjyrrhiche1). Dagegen ist aber einzuwenden, dass 
die Pyrrhiche kurzweg, ohne den Zusatz militaris, gewohnlich einen 
Waffentanz bedeutet, sieh unten im 13. Abschnitt. Die pyrrhicha 
militaris wird in der Kaiserzeit bfter erwahnt und ist yielleicht, wie 
Vales. zu Ammian. XIV, 11, 3 bemerkt hat, identisch mit einem 
andern militarischen Manbyer, armatura, wobei wiederum unterschieden 
wurde armatura pedestris von Eusstruppen, und equestris von Reitern; 
eine knappe Beschreibung der letzteren treffen wir bei Claudianus 
De VI consulatu Honorii vs. 621—639. Es musste denn sein, dass 
Suetonius das Wort pyrrhicha in einem ganz allgemeinen Sinn 
gebraucht hatte 2), worauf wir zuriickkommen werden. Dem gegen- 
iiber lesen wir freilich noch bei einem der neuesten Geschicht- 
schreiber der Padagogik, der iibrigens mit fleissiger Benutzung 
der Vorarbeiten weit mehr ais andere das wichtige Moment der 
kórperlichen Ausbildung in yerstandiger Weise hervorgehoben hat, 
namlich bei Karl Schmidt im ersten Theil seines Werkes 1. Aufl. 
S 376, es sei das sogenannte Trojaspiel ein feierliches Wettrennen 
zur Darstellung des trojanischen Krieges (?) auf dem Circus Maximus 
gewesen, welches die Knaben der yornehmen Patricier im Reiten, 
Ringen (?), Discuswerfen (?), Schwimmen (?) u. s. w. jahrlich (?) hielten; 
doch sei nichts anderes ais ein Kriegsspiel darunter zu yerstehen.

Vergilium constat alludere. Su et on. Caes. 39. Aug. 43. Tib. 6. 7. Calig. 18. 
Claud. 21. Nero 7. Fragm. apud Serv. ad Aen. V, 602. Tacit. Ann. XI, 11. Plut. 
Cat. min. 3. Kass. Dion 43, 23 (Inl. Caes. hist.) 48, 20 (Agrippa). 49, 43. 51, 
22 (Caes. Oct.). 53, 1. 54, 26 (Caes. Aug.) 59, 7. 59, 11 (Calig). Seneca Troad. 
III, 781 (Bothe). Hauptstellen Yergil. Aen. V, 545—603. 667—669. 673 sq.

1) Seryius ad Vergil. Aen. V, 602: Ut ait Suetonius Tranąuillus, lusus ipse 
ąuem vulgo pyrricham appellant Troia yocatur, cuius originem expressit in libro 
de puerorum lusibus. Siehe bei Reiffersćheid Sueton. rell. p. 346, bei C. L. 
Roth p. 278.

2) Wie z. B. Herodian. IV, 2, 19 (ev aTtodetóaeat t<uv Sej3aar<uv) Ttav to tir>ttxóv 
raypa itepiOei zuxk<p pera rtvoc eóra$laę zal dvaxuz).(»ae<nę iruppi^ltu 3póp<p zat 
pulpuj, und bei Livius XXV, 17 cum tripudiis Hispanorum motibusąue 
armorum et corporum suae cuiąue genti assuetis. Kass. Dion LXXIV, 5 
zur Consecration des Pertinax: oi to irciteic oi arparuurai zal oi itejol ttepl rqv itupay 
uoKmzaę to apa zal itotrj-nzdę 3ie$ó3o-ję 3ioXIttovto{ 8it£i]XOov. Herodian. V, 2 bei Se- 
verus: Imtaaia ituppt^up 6po’p<p zal poSptu.

GraBberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 16 
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Man sieht, wie schroff diese beiden Auffassungen der Sache sich 
gegeniiberstehen; die des modernen Schriftstellers entspringt aus 
einer zu weiten griechischen Auffassung, die auf die Romer der 
massgebenden Periode nicht anwendbar ist, und wonach dasjenige, 
was bei dem Dichter Vergil lediglich ais Episode und ais ein Theil 
der Leichenspiele fur Anchises erscheint, erweitert ist zum Begriff 
des Ganzen, wie wenn jemand die Leichenfeier des Patroklos in der 
Ilias, bei der ubrigens kein Reitspiel eingeschobtn ist, kurzweg vom 
Ringkampfe oder vom Wagenrennen des Menelaos und Antilochos 
benennen wollte. Umgekehrt hat der romische Schriftsteller Suetonius 
mit dem Namen Pyrrhiche fiir gewisse Tanze einen viel zu engen 
agonistischen Begriff angegeben, der nur missbrauchlich, wie es ja 
den Rbmern auch mit andern griechischen Benennungen erging, auf 
ein Reitspiel angewendet werden konnte.

Wir halten es aber nach den Untersuchungen von Raoul-Rochette 
und Olfried Muller iiber die Leichenagone bei den Alten fiir durchaus 
erwiesen, dass das genannte kunstliche Reitspiel der romischen Jiing- 
linge, abgesehen von seiner spateren Erneuerung durch Sulla, minde- 
stens urspriinglich einen Theil der Leichenfeier fiir hervorragende 
Todte ausmachte, also ein Paradereiten ais dccursio funebris war. 
Analog ist die Verwendung der griechischen Epheben bei der all- 
gemeinen Todtenfeier zu einem Fackelwettlauf und ausserdem oft- 
mals zu einem mit besonderer Auszeichnung abgehaltenen Leichen- 
begiingniss '). Die ganze Schilderung in der Aeneide V, 548 ff. die 
besonderen Umstande wie die Beschreibung des Spieles selbst be- 
giinstigen eine solche Deutung auffallend 2). In der erwahnten Dar- 
stellung bei RaoubRochette nun erblickt man auf Tafel XXXV vier

') Vergl. die charakteristische Angabe bei Cicero or. pro Flacco 31, 75 
Tellem tantum habere otii, ut possem recitare psepliisma Smyrnaeorum, quod 
fecerunt in Castricium mortuum: primum, ut in oppidum introferretur, quod aliis 
non conceditur; deinde, ut ferrent epliebi, postremo, ut imponeretur aurea 
corona mortuo.

2) Yergl. Otfr. Muller Etrusker IV, 1, 9; Raoul-Roćhette Monuments inedits 
d’antiquite figuree, I. iere partie, Paris 1833, p. 196 gegen Letronne, dei- imJournal 
des Sayans 1829, p. 536 behauptet hatte, que la circonstance des hommes a 'cheral 
est contraire, non seulement a 1’usage des temps posterieurs, o u Fon n’admit 
point la course^ cheval dans lesjeuxpubliques. Von der letzteren 
Behauptung abgesehen, ist bekannt genug, dass in den Gedichten Vergil’s Ana- 
chronismen und Bezieliungen auf die Verlialtnisse seiner Zeit nicht eben seiten 
sind. Uebrigens steht das Spiel Troia ausdrucklich mit einer Leichenfeier inVer- 
bindung bei Kassios Dion, ed. Rekk. II, p. 179 extr. 
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reitende Knaben, worin der Ilerausgeber ein Leicbenspiel erkennt, 
wiewolil er kurz vorlier zu Tafel XXI, 2, p. 96 bemerkt hatte, das 
Reiten habe bei den Griechen keinen Bestandtheil der offentlichen 
Spiele gebildet. Nunmehr wird von ihm in einer grósseren Anmerkung 
ausgefuhrt, dass jene Sitte im homerischen Zeitalter wenig iiblich 
gewesen sei, wenngleich nicht ganz unbekannt, unter Berufung auf 
die von uns oben angezogene Stelle Odyss. V, 371 und Eustath. 
Etym. Magn. s. v. xeX.TjTtXsi, dazu auf die Sagę von dem Rosseban- 
digerKastor. Dagegen direkte Beweise dafiir, dass ein Wettrennen zu 
Pferd urspriinglich zu den olympischen Spielen gehort habe, findet 
Baoul-Bochetle bei Pausanias V, 8, 1. 3. VIII, 48, 1; dann fahrt er 
also fort: plus tard encore, on admit la course a cheval (itd>Xov xśX.7j-a!) 
dans les jeux olympiques etc. verworren genug; endlich schliesst er 
mit der richtigen Bemerkung, ein solches Reiten (course, nicht Wett
rennen) sei bei Leichenspielen ganz iiblich gewesen ’). Heliodoros 
Aithiop. III, 5 lasst den Reiterzug von 50 thessalischen Epheben 
zur Gedachtnissfeier des Neoptolemos in Delphi dreimal um dessen 
Denkmal reiten* 2). Hiezu wollen wir noch bemerken, dass die Schatten 
der Abgeschiedenen, nach der Ansicht der Alten und der Ausschmuck- 
ung ihrer Dichter (vgl. Bockh Fragm. Pindar. X, 1, 95, p. 619 und 
Vergil. Aen. VI, 642 ff.) auf rosigen Wiesen der Unterwelt sich 
ebenso an gymnastischen Uebungen und am Steinspiel wie am Phor- 
mingengeton ergetzen. Daher wurden allerdings gerade gymnastische 
Spiele und selbst Darstellungen des Wagenrennens ein beliebter 
Gegenstand der bildenden Kunst aufVasen wie an Grabmalern3).

1) Cf. Xenoph. Heli. III, 2, 5 ot 'OSpuaat, Haiowteę roiię śaurwv zai noluv oivov 
eit autou zai i ttito 3 p o pita v itot^aavreę zA. Pausanias V, 1, 6. VIII,

4, 3. De la l’emploi si freąuent ąui se fit de la representation de la course a 
cheval sur les vases peints, ou elle devint 1’image la plus habituelle des jeux 
funebres et conseąuemment un element de composition funeraire tout-a-fait en rap- 
port avee la destination nieme de ces vases.

2) e-rtei3i] to pwijpia to5 Neorerolepou izepteoroi^ioaTO ( aopiti] zai rptrov ot e<pq)o t 
r T] v i u it o v it e p t X a a a v zA.

3) O. Muller Archaol. der Kunst, 2. Ausg. S. 184, Anm. Krause Gymnastik
5. 9, Anm. 3; Lipsius zu Tacit. Ann. II, 7 honoriąue patris princeps ipse cum 
legionibus decucurrit. Liv. XXV, 17 armatum esercitum decucurrisse (Hanni- 
balis) cum tripudiis Hispanorum motibusąue armorum et corporum suae cuiąue 
genti assuetis.

Nach der Beschreibung Vergil’s wurden im lusus Troiae von 
einem in drei Abtheilungen getheilten Reitergeschwader hauptsachlich 

16*
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verschiedene Evolutionen ausgefiihrt, die den Einzelkampf wie den 
geschlossenen Angriff, Flucht und friedliclies Einvernehmen aus- 
driickten und reichlich Gelegenheit liessen, die Geschicklichkeit der 
Reiter so gut wie die elegante Haltung der Pferde den Zuschauern 
wiederholt vor Augen zu fiihren.

Vergil. Aen. V, 548 ff. (Aeneas spricht):
„Geh’ zu Ascanius hin, und sagę: wofern er geriistet
Schon sein jngendlich Heer und den Lauf der Rossę geordnet,
Fiihr’ er, den Ahnen zur Ehre, die Schaar, und erscheine gewaffnet? 
Sprach’s, und er selbst entfernt’ aus der Rennbahn weitem Bezirke 
Eingedrungenes Volk und gebot, dass offen das Feld sei.
Auf nun ziehen die Knaben; es glanzt vor den Augen der Eltern 
Gleich auf gezaumeten Rossen die Schaar, und es staunt ob dem Zuge 
Troische wie trinakrische Jugend mit frohem Gemurmel.
Jeglichem schlingt sich, nach Brauch, ein geschorener Kranz um das Haupthaar;. 
Einige fuhren je zwo kornellne, gestahlete Lanzen;
Anderen glanzt um die Schulter der Kocher, und iiber die Brust her 
Schwebet, den Hals umgiirtend, ein Reif von gewundenem Golde. 
Drei an der Zahl die Geschwader der Reisigen, drei auch der Fiihrer 
Schwarmen vor diesen daher; zwdlf Knaben, die jeglichem folgen, 
Strahlen mit Glanz im gesonderten Zug, und zugleich mit den Meistern.

(Vs. 580 ff.)
Jene vertheilen sich jetzt gleiclimassig und losen den Heerzug,
Dreifach gesondert in Chór’, und auf abermaligen Zuruf 
Wenden im Laufe sie um und sprengen mit feindlicher Wehr an. 
Anderen Lauf nun nehmen sie vor und anderen Riicklauf 
In den begegnenden Raumen, und wechselnd mit Kreisen die Kreise, 
Kreuzen sie sich, und erwecken das Bild der gewappneten Feldschlacht: 
Bald ist im Fliehen der Riicken geblosst, bald kehren sie feindlich 
Speere sich zu, bald ziehn sie, geeinigt wieder, im Frieden.
So, wie das Labyrinth ehmals auf der ragenden Kreta
In den Gewólben der Nacht und in tausendfaltigen Gangen
Zweifel des Truges yerbarg, wo leitenden Spuren zu folgen 
Hindert ein unausspahbares, unriickgangbares Irrsal:
Ganz mit dem namlichen Laufe verwirren die Sohne der Teukrer
Jegliche Spur und verflechten im Spiel Angriff und Zuriickzug; 
Aehnlich der Delphinschaar, die, schwimmend in thauiger Meerflut, 
Bald karpathische schneidet und libysche bald, und ihr Spiel treibt.

Unwillkiirlich denkt man an die von Platon in den Gesetzen 
VII, p. 814 E empfohlene Pyrrhiche ais Vorbereitung zum Kriege 
(vergl. Band II, S. 398J, so dass die obige Definition des Suetonius 
von lusus Troiae ais einem Waffentanze immerhin Berucksichtigung 
verdient, wenn sie aucb nur wegen des in der Kaiserzeit iiberwiegen- 
den Yorkommens der Pyrrhiche gefasst ist. Indessen liegt uns die
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eingehende Untersuchung iiber dieses Reiterspiel yon Gobel yorx), 
der auch die bei Vergil nicht gerade deutlich beschriebenen Touren 
mittelst Figuren zu erklaren sucht. Nach einer genauen Erwagung 
der Stellen, in denen dieses Spieles gedacht ist, hat Gobel die Frage 
nach den Theilnehmern dahin beantwortet, dass nur angehende 
Epheben unter 17 Jahren, die noch nicht die toga yirilis genommen 
hatten, mitspielten; der Termin fiir das Alter ist natiirlich aus dem 
schon oben S. 68’ angefiihrten Grunde auch hier schwankend, da 
ausnahmsweise auch jiingere Knaben yornehmer Abkunft zugelassen 
wurden (Gobel p. 5 sqq.); nicht seiten hatten diese sogar die Ehre, 
Fiihrer (ijyspGKsę, ductores) der ganzen Reitertruppe zu sein; dayon 
hiessen sie eben principes iuventutis, wiewohl den Titel princeps iu- 
yentutis auch einer erlangen konnte, der langst die Toga genommen 
hatte oder auch in das Mannesalter eingetreten war (Gobel p. 11 sq.), 
nach der spateren Willkur in der Verleihung solcher Titel. Was die 
Benennung des Spiels pyrricha bei Suetonius anbelangt, so ergibt 
sich aus Gdbf/’s Bemerkungen p. 22 die bereits angefiihrte Erklarung 
dafiir; allein wenn Gobel weiterhin p. 23 jeden Zusammenhang des 
Trojaspiels mit Leichenspielen in Abrede stellt und auch hiefiir eine 
blosse Verwechslung annehmen zu diirfen glaubt, so miissen wir 
heryorheben, dass jedenfalls Ursprung und Benennung des Spiels nach 
unserer Ueberzeugung nur ais Leichenfeier yerstauden werden konnen 
(vgl. auch Heyne's V. Ex.curs zur Stelle des Vergil), ohne dass es 
selbstyerstandlich noch in der Kaiserzeit die gleiche Bedeutung ge
habt zu haben braucht. Gobel macht freilich in Betreff des Namens 
Troja auf Festus aufmerksam (s. v. troare sive truare, quod 
idem est atque agitare) und folgt hierin einer Weisung yon Klausen 
Aeneas und die Penaten S. 822 ff. (ygl. auch Festus s. v. Trossuli); 
gleichwohl hebt er gelegentlich selbst heryor, dass das Spiel auf- 
fallenderweise gerade unter den Kaisern aus der gens Julia mit Vor- 
liebe gepflegt und wiederholt wurde, und schon dadurch auf einen 
Zusammenhang mit Troja sich schliessen lasse. Noch wollen wir 
beifiigen, dass wir ausserdem iiber das Bedenkliche der kurzeń Sylbe 
in troandi gegeniiber von Troja, Troius, Troicus, Tpouoę u. s. w. 
nicht so leicht, wie Klausen a. a. O. S. 825, uns hinwegzusetzen 
yermogen In Betreff des Namens bleiben wir darum bestehen auf 
der yorhin S. 240 gegebenen Erklarung. Was aber das Spiel selbst

>) De Troiae ludo, scripsit Anton. Goebel, Programm des Gymnasiums zu 
Dureń, Dureń 1852.
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anbelangt und seine Eigenheiten, so hat Gobel allerdings mit an- 
erkennenswertem Fleisse dieselben nach Vergil zu reconstruiren ver- 
sucht und waren wir geneigt, seiner Auffassung beizustimmen, wenn 
nur nicht ein gewichtiges Bedenken ware, dass namlich nach Gobel 
das ganze so beriihmte Spiel eine unverhaltnissmassig kurze Zeit 
gedauert haben musste, indem dasselbe nach seiner Zeichnung der 
Reittouren nur wenige Minuten in Anspruch nehmen konnte. Wahr
scheinlich haben auch aus diesem Grunde Gelehrte wie Heyne, Wagner, 
Lemaire die Erklarung von Heinrich Ndhden lange vor Gobel gem 
angenommen, weil nach dieser, obwohl wir im Uebrigen die von 
Gobel p. 21 dagegen geltend gemachten Bedenken nicht verkennen, 
eine langere Dauer, resp. langsamere Ausfuhrung nicht ausgeschlossen 
erscheint. Ais Sulla, der Wiederhersteller der rómischen Aristokratie, 
das abgekommene Spiel zuerst wieder in Aufnalime brachte, scheinen 
iibrigens nicht mehr drei Touren mit 39 Knaben, wie in der Dar
stellung Vergil’s, sondern nur noch zwei Abtheilungen zu 18 Reitern 
mitgewirkt zu haben. Auch musste die Tradition iiber dasselbe ins 
Schwanken gerathen, da allem Anscheine nach oft eine gróssere 
Zwischenpause in den Auffiihrungen des Spiels eintrat; ais sich unter 
Augustus einmal ein Enkel des Pollio dabei das Bein gebrochen 
hatte, wurde das Trojaspiel plótzlich verboten*).  Uebrigens ware 
diese Verschiedenheit der Touren nach dem Urtheile Schlieben^ 
Anm. 1423 keine zufallige, sondern es waren darin die bekannten 
drei von Johannes Lydus de mens. 4, 25 angefuhrten Circus-Factionen 
von Rom, die weisse, rothe und griine der altesten Zeit enthalten, 
die spater zu zwei grósseren verbunden oder auch zu vier erweitert 
wurden. Andere wie Ausonius2) wollten jene Dreitheilung auf die 
Theilung der Romer durch Romulus in Ramnes, Titienses und Luceres 
(Liv. I, 36) bezogen wissen. So viel ist auch aus GbbeTs Unter- 
suchung klar, dass seit Sulla die Ausfuhrung des Spiels den Sóhnen 
der Patrizier allein zugewiesen zu werden pflegte. Caesar und die 
ersten fiinf Kaiser feierten es haufig, aber bald nachher scheint es 
abermals ausser Gebrauch gekommen zu sein. Auch dieser Umstand 
zeigt, wie leicht das Spiel mit der Pyrrhiche identificirt werden konnte.

!) Sueton. Aug. 43 in hoc ludicro Nonium Asprenatem lapsu debilita- 
tum aureo torąue donavit passnsąne est ipsnm posterosąue Torąuati ferre cog- 
nomen. Mox finem fecit talia edendi, Asinio Pollione oratore graviter in- 
vidioseąne in curia ąuesto Aesernini nepotis sni casum, ąui et ipse crus 
fr e g e r at.

2) Idyll. XI, 80 Martia Roma triples.
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Ebensowenig aber wie mit der Pyrrhiche darf das Trojaspiel 
der rómischen Jiinglinge yerwechselt werden mit gewissen andern 
feierlichen Aufziigen (transvectiones, decursiones), welche die rómischen 
Ritter an gewissen Festen, besonders am Kastorfeste den 13. Juli, 
abhielten. Dieselben waren nach Dionysios von Halikarnass (VI, 13, 
wenn anders der daselbst geschilderte Aufzug damit zusammenhangt) 
vom Dictator Postumius im Jahre 496, nach Liyius (IX, 46) dagegen 
von Quintus Fabius Maximus im Jahre 305 eingefiihrt worden. Auch 
dieser und ahnliche Aufziige wurden, nachdem sie langst aufgehórt 
hatten, von Augustus wieder eingefiihrt. So ordnete er ludi seyirales 
an, die yon den sechs Turmen der Ritterschaft unter Anfiihrung 
ihrer seviri, an der Spitze des ganzen Corps der princeps iuyentutis, 
bei den Spielen des Mars Ultor ausgefiihrt wurden und sich nach 
der Vita M. Antonini c. 6 noch in der spateren Zeit erhielten; auf 
sie beziehen sich Miinzen mit der Darstellung manóvrirender Reiter 
und der Legende PRINC. IUV. Gdhel p. 23. Hier ist indessen 
nur noch im Allgemeinen zu bemerken, dass in Rom Reitiibungen 
und Reiterspiele sich iiberhaupt um so leichter ausbildeten und auch 
unter den ritterlichen Uebungen der Vornehmen ein Uebergewicht 
behaupten konnten, ais es daselbst bekanntlich an den meisten Seiten- 
stiicken zu der reich entwickelten Gymnastik und Agonistik der 
Hellenen yon Haus aus fehlte. Schon Romulus, erzahlt die Sagę 
in bezeichnender Weise, habe nicht einen gymnischen Wettkampf 
yeranstaltet, um seinen Romern bei Gelegenheit Frauen zu yerschaffen, 
sondern Ritterspiele1). Von solchen Spielen der Romer, soweit sie 
nicht ais Rennen der Jiinglinge zu betrachten sind, war bereits oben 
S. 222 die Rede.

1) Strab. V, 3, p. 230 aywya lirmzóy rou IIoast8(iJvo{ tspóv, Liv. I, 9 ludos 
Neptuno Eąuestri sollennes, Consualia.

Mit Paradereiten im yerwandten Sinne waren iibrigens die 
athenischen Epheben ungleich mehr in Anspruch genommen ais die 
rómischen, wie sich schon aus der grossen Anzahl yon Festen schliessen 
lasst, welche das attische Jahr aufzuweisen hatte und bei denen fast 
durchgehends, nach Ausweis der Inschriften, die Epheben beigezogen 
wurden (yergl. iiber rcopicat der Epheben iiberhaupt Platon in den 
Gesetzen p. 947 B), zum Theil ais Hopliten, zum Theil auch ais 
Berittene. Wie es scheint, machte sich bei einem solche Paraderitte 
die Liebhaberei der Alten fiir einen trippelnden Gang oder doch 
fiir kurze Schritte der Pferde besonders geltend; dies sind die wtitot 
KO|jwtsuo'/Ts; des Aristoteles (De animal. incessu 14), namlich Pferde, 
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die courbettiren und dereń Gangart auf den erhaltenen Abbildungen 
sofort in die Augen fallt1). Am bedeutsamsten erschienen jedoch 
einmal der Aufzug der Epheben an den grossen Panathenaen und 
dann das von ihnen ausgefiihrte Fackelwettrennen zu Pferd. An 
den durch vier oder vielleicht sechs Tage hindurch glanzvoll gefeierten 
grossen Panathenaen2) fanden, wie uns berichtet ist, Agonen aller 
Art statt: Wagenrennen, dereń Einfuhrung dem mythischen Kónig 
Erichthonios zugeschrieben wird, an die sich allmahlig verschiedene 
Arten von Reiterrennen anschlossen; ferner gymnische Wettkampfe 
und ein abendlicher Wettlauf mit Fackeln (ZapiraSłjSpopta). In dem 
grossartigen Festzuge nun, dem Gipfel und Glanzpunkte der ganzen 
Feier, in welchem der Góttin ein Prachtgewand (itśit/.o;) zum Schmuck 
ihres Tempels und Bildes dargebracht wurde, bildeten eine Abtheil- 
ung auch die waffenfahigen Manner, bewaffnet mit Speer und Schild, 
eine andere die Epheben, eine andere die Ritterschaft in glanzender 
Riistung unter Anfiihrung der beiden Ilipparchen. Auch die speziellen 
Ephebeninschriften berichten, dass bei dieser Gelegenheit die Epheben 
unter den Hopliten, in voller Riistung und mit Myrten bekranzt, 
mitmarschirten (aopitopnsusw -ta; itojjwtaę, Verhandl. S. 36, Zeile 11), 
unter dem Vortritt von Kitharisten und Musikchóren. Wer eigentlich 
die Function eines ^Sto/o; -rij; lla/.Zaóo; dabei ausiibte3), ist zweifel- 
haft; indessen neigen wir entschieden zur Ansicht Dittenberger'^ De 
eph. att. p. 48, dass man sich dabei einen Epheben zu denken habe. 
Aber zu Ehren der Góttin, die namentlich auch zur Bandigung der 
Rossę verholfen haben sollte, fand an diesem ihrem Feste, ahnlich 
wie an den Hephastien und Prometheen, auch ein Fackelwettrennen 
statt. Wie es scheint, fiihrte das effektyolle Schauspiel solcher Fackel- 
laufe zur Zeit des Sokrates auch zum Fackelwettrennen zu Pferd, 
wobei freilich die wetteifernde Betreibung derjenigen, die diese Wett
laufe zu bestreiten und yorzubereiten hatten, der Gymnasiarchen und 
Lampadarchen, leicht ein Uebriges leisten mochte 4). Noch wollen 
wir, zur Unterstiitzung der yorhin aubgesprochenen Ansicht iiber den

*) Vergl. auch Pollux I, 211 iiber iititoc itopwcueóę, oben S. 230.
2) Vom 23.-28. Hekatombaion, cf. Sauppe Comment. de inscript. Pan- 

athenaica, Ind. lectt. Gotting. 1858, p. 7.
’) Philist. II, p. 268; Dumont I, p. 295 mit Beziehung auf die Ceremonie, 

womit die Epheben Pallas in den Tempel zu Phaleron iibertrugen.
4) Piat, de rep. I, p. 327 są. erwahnt ein solches Rennen tuJv -ve<uv, also 

der jungen Manner: lauitdSia iy-Ars; 8ia8<u’®o-jstv dkk^l.on, apt). Xu> ;j.bv o i rolę 
tituo tc.
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urspriinglichen Sinn solcher Wettrennen, darauf aufmerksam machen, 
dass auch fur die Theseen und Epitaphien Fackelwettrennen zu 
Pferd ausdriicklich genannt sind ')•

In den kleinen Heeren der griechischen Staaten erscheinen 
iiberhaupt die Reiter zuerst ais Leibwachen und Ordonnanzen, spater 
auch ais wirkliche Cavallerie. In gleicher Weise waren die rómischen 
Celeres ursprunglich Satelliten oder Leibwachter der Kónige 2). Viel- 
leicht ist es aus einem ahnlichen Verhaltniss zu erklaren, dass zu 
Sparta der Name iititaipśtat, urspriinglich von den Vorstehern der 
titret;, bald auch zu einem blossen Ehrentitel wurde3). Ganz Attika 
brachte in friihererZeit nicht mehr ais 46 Reiter auf (Bilstow-Kochly 
S. 39. 41), und die einzelnen griechischen Staaten hatten an Reitern 
niemals einen Ueberfluss. Ausgenommen in Thessalien, wie schon 
bemerkt ist S. 226, mochte sich fast allenthalben der Einfluss des ge- 
birgigen und schluchtenreichen Terrains sehr fiihlbar machen; daher 
bekanntlich schon Telemachos den Mangel der Pferde in seiner 
Heimat Ithaka auf dieses Hinderniss zuriickfiihrte (Hom. Odyss. IV, 
601; Horat. Epp. I, 7, 41 sqq). Schlieben macht S. 180 noch 
geltend, dass bei den Griechen iiberhaupt die Dressur der Pferde 
fiir allerlei Bodengattungen und Gangarten eine schwierige sein 
musste. Allmahlig jedoch gewbhnte man sich daran fremde Reiter 
in Sold zu nehmen, die zum Theil ihre Pferde mitbringen mussten. 
Meistentheils waren indessen reichere Burger gehalten, die fiir eine 
Heeresriistung nbtigen Pferde zu stellen und im Frieden zu fiittern; 
begiiterte Wittwen und Waisen mussten hiezu einen Beitrag in Geld 
von ihrem Vermbgen beisteuern4). Die so gebildete Cavallerie wurde 
von Zeit zu Zeit gemustert; man verwarf dann bei dieser Gelegenheit 
Pferde, welche nicht aufsitzen liessen, nicht rittig, kraftig, zu hitzig 
oder zu faul waren, scheuten oder schlugen, und brannte die so aus- 
rangirten mit einem Eisen auf die Backe (yergl. S. 230). Lange

4) Xenoph. Hipparch. 9, 5; Aristot. Polit. 4, 3; Cic. de rep. II, 20; Ailian. 
V. H. VI, 1 mit Anm. des Gronov.

1) Philist. II, p. 132. 187; vergl. Schómann Gr. Alt. 2. Aufl. II, S. 160, 
Anm. 1. und oben S. 200.

2) Dionys. Halik. A. U. II, 64. 13; Liv. I, 15; Herodot. VIII, 123; Xenoph. 
de rep. Lac. 13, 6.

3) Xenoph. Heli. III, 3, 9 tóv npso|?uraTOv r<uv tmtaYper<uv xślsuś oot Jupitśpcpai 
ri.. Krause Gymnast. S. 672, Anm. 34; Franz Elem. Epigr. Gr. p. 275, no. 117; 
vs. 3. 4: T. ’IoAiov ’Ena<ppó3eirov dfpżtfjaima = dypś-ow fevópevov. Hesych. dyperow • 
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Zeit hindurch galt aber thessalische Reiterei fiir die beste in Griechcn- 
land, und schon friihzeitig mochten sich die Thessaler in dieser Hin
sicht auszeichnen, da ihnen hierbei die Beschaffenheit des Landes 
und ihre Wohlhabenheit zu statten kam >). Diese Reiterei scheint 
auch zuerst Gebrauch vom Sturmritt gemacht zu haben (Schlieben 
S. 55). Erst spater konnten sich die Thebaner ihnen an die Seite 
stellen2); bootische Reiterei war indessen im medischen Kriege mit 
den persischen Reitertruppen verbunden (Herod. IX. 68. 69). Im 
Kriege der Romer mit Philippos von Makedonien waren nach Livius 
XXXIII, 7 die Aitoler die tiichtigsten Reiter und besonders im 
Einzelkampfe den bóotischen iiberlegen. Auch die Spartaner hatten 
sich, wie Pausanias VI, 2, 1 berichtet, seit den Perserkriegen auf 
die Zucht edler Pferde geworfen, ohne dass sie jedoch auffallender- 
weise ais Reiter jemals3) im Kriege eine Rolle gespielt hatten. Unter 
Alexander dem Grossen finden wir die Cavallerie in ihrer hochsten 
Bliite und sehr zahlreich vorhanden, in seinen Schlachten wurde sie 
die entscheidende Waffe (Schlieben S. 56).

Fiir Italien konnte man ais auffallend hervorheben, dass nach 
einer Schilderung beiVergil Aen. VII, 163 sq. Aeneas vor der Stadt 
des Latinus wettfahrende und rossetummelnde Jiinglinge traf und 
dass hier schon von Reitern in grosser Zahl die Rede, wahrend kurz 
vorher, wie wir oben sahen, nach der homerischen Darstellung im 
troischen Krieg immer nur auf Wagen oder zu Fuss gekampft wurde. # 
Allein, wie schon bemerkt ist, hat Vergil in sein Gedicht Anachro- 
nismen in Menge aufgenommen, Anspielungen auf weit spatere Zu- 
stande und Einrichtungen. Die ersten rómischen Reiter hiessen, wie 
gesagt, Celeres, von zśat;;, aolisch zśbjp, das ist schnelles Rennpferd 
oder Reitpferd, daher die griechische Formel vom Wettrennen mit 
dem einzelnen Ross cnitw vtzav. Spater werden sie Flexumines
genannt, oder Flexuntae, von flectere, lenken, regieren; endlich 
Trossuli, von rpó/o;, Lauf, Sturmritt [Trossulum Flexuminem, cf. 
Meurs. ad Lycophr. p. 65. Seneca Epp. 76, 2 trossuli et iuvenes.]. 
„Es ist merkwiirdig, dass in dieser Beziehung gleichsam eine Ge-

Pseudo-Plat. Menez. p. 70 A; Xenoph. Hellen. VI, 1, 4; Polyb. IV, 8, 10; 
von einer edlen freien Haltung der thessalischen Rossę spricht nocłi spat Heliodor. 
Aithiop. III, 3, p. 110 Kor.

*) Xenoph. Heli. VII, 5, 16 xal 0j](3a!oi{ apa xai Setraloic, role xpa-riaroic 
litirsuaiM eivn 8oxousiv.

3) Xenoph. Heli. VI, 4, 10 rotę 81 Aaxe8aipovio’.{ zat’ lxe;vcv tóv ypćvGv itowj- 
póraTOM f|V ró [itittxov.
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schichte der Verwendung der Reiterei zu liegen scheint; urspriinglich 
war die Schnelligkeit ausreichend, spater wurde die Geschick- 
lichkeit des Einzelnen in Anspruch genommen, und endlich trat 
der gewaltsame Anlauf in den Vordergrund“ (Schlieben S. 6). Der 
Zusammenhang des Namens Equites mit tzzoę, aęva (Skr.) ist bekannt; 
demnach mochten wir hier daran erinnern, dass sich dem griechischen 
trato; gegeniiber im Romischen Epona') erhalten hat ais Name fiir 
die Góttin der Pferde und Maulthiere, wie Bubona ais Fórderin der 
Rindviehzucht. Ein Bild der Epona war mitunter an oder iiber der 
Pferdekrippe angebracht.

Fiir den Zweck unserer Darstellung des Reitens ist noch be- 
sonders wichtig die Anwendung eines Handpferdes2) bei den 
Alten, jedoch gewohnlich am Streitwagen. Ob dasselbe aber nur 
lose angebunden war oder ob es mitgezogen habe, das bleibt auch 
nach Schlieberis Untersuchung S. 158. 186 unentschieden. Doch 
war dieses Handpferd wahrscheinlich auf der linken Seite, der fiir 
den Wagenkampfer gefahrlichsten, angebunden. Um aber hier beim 
Reiten selbst stehen zu bleiben, wollen wir hervorheben, dass unter 
den Griechen auch die gewohnlichen Reiter nach A.bschaffung der 
Streit- und Sichelwagen haufig zwei zusammengekoppelte Pferde 
fiihrten, wovon das eine den Reiter trug, wahrend das andere ihm 
durch Schlagen und Beissen Luft machen konnte. Man legte wirk
lich bei Kriegspferden besonderen Wert darauf, dass sie hiezu ab- 
gerichtet waren; die also Kampfenden hiessen dann Koppelreiter 
(apcptratot, irrig Pollux I, 131 opiratot, vergl. Rustow-Kbchly Griech. 
Kriegsschriftsteller II, 2, S. 294), weil sie zwei zusammengekoppelte 
Pferde gebrauchten und nach Erforderniss von dem einen auf das 
andere sprangen. Dagegen waren aptratoi nach Schlieben S. 197 f. 
solche Soldaten, die mit der Cavallerie vorriickten, und gelegentlich 
entweder mit aufsassen oder sich nur an den Pferden festhielten, 
oder endlich im engsten Anschlusse mit den Reitern kampften; aptratot 
sind also Reitergenossen 3). Nach Pollux I, 132 hatte Alexander

<) Von einer Adjectivform [itrowy. G. Curtius Griech. Etym. 5. Auli. S. 462 
weist auf campan. Epidins hin.

2) cetpalos, itapaaeipoc, irap^opot, aetpaęopoc. Bekk. An. Gr. I, 392 doaaeipdCer 
dv8ćkxet, ayarpenei.

3J Vergl. Thukyd. V, 57 Bonowi [iev iteoTazto^iktot óitkrtai xai waoOwt jakoi 
xai iitit^ę it e vt ax ó a i o i xa! apittitoi iaot. Xenoph. Heli VII, 5, 23 lóansp óitkiwi>v 
ęakayp? (3d8oę xa: epijpoo raC<ov ap-initoo, dazn Joli. Gottl. Schneider’s Anm.
Bekk. An. Gr. I, 205 dptwnoę .... ałjuatosi wuc 5vo ś^ooraę śCeuypeoou; initouc ip-ast 
yioptę Cufou, xał wo piv ('ao/wora, wv pa^opeooo.
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d. Gr. eine Art Doppelreiter (Apa/at, Stpa/w) erfunden, die 
leichter bewaffnet waren ais der Hoplit, schwerer ais der eigentliche 
Reiter, und die auf beides eingeiibt waren, je nach der Beschaffenheit 
des Bodens zu Pferd oder zu Fuss zu kampfen; so dass sie, wenn 
es eine Reiterschlacht gab, mit dreinhauen, und wenn es auf ein 
Gefecht zu Fuss ankam, gleichfalls das Ihrige leisten konnten. Also 
eine Truppe wie die neueren Dragoner, auf die eine und die andere 
Waffe eingeiibt und nicht durch die nationale Sitte entstanden, 
sondern durch reflektirende Kriegskunst. Gleichwie die spartanischen 
Reiter anfanglich ihren Dienst im Gefechte zu Fuss yersahen, kam 
es auch spater oft vor, dass die Cavallerie absass, um ais Infanterie 
zu kampfen. Die rómischen Ritter gaben in mehreren Schlachten 
(Liv. III, 62. 63; IV, 38; VII, 7. 8; IX, 39) ais rtpópa/ot, wie 
Polybios VI, 25 sich ausdriickt, namlich nicht in Masse angreifend, 
sondern absitzend und durch persónliche Tapferkeit, im Augenblicke 
der hóchsten Gefahr den Ausschlag. Damit vergleiche man auch 
den taktischen Kunstgriff, den nach der Erzahlung des Livius >) die 
Romer im zweiten punischen Kriege einmal anwandten. Namlich 
ais G. Fulvius Flaccus Capua belagerte und die romische Reiterei, 
an Zahl schwacher, gegen die campanische der Belagerten sich nicht 
halten konnte, erdachte der Centurio G. Navius folgenden Notbehelf, 
um diesem beschamenden Verhaltniss ein Ende zu machen : es wurden 
aus allen Legionen die bewegliclisten und kraftigsten Jiinglinge aus- 
gewahlt und mit langen Speeren bewaffnet; diese setzten sich hinter 
den Reiter aufs Pferd und sprangen auf ein gegebenes Zeichen ab, 
so dass sich mit dem Reiterkampf gleichzeitig ein Kampf zu Fuss 
entwickelte. Das Unerwartete der Scene und die zahlreichen Wunden 
zwangen von da an die feindliche Reiterei zur Flucht. Móglich ist, dass 
Navius diese Erfindung vom Hórensagen oder von den Griechen hatte, 

>*■4  oder auch vom eigenen Ansehen bei den Barbaren. Die Iberer ritten, 
nach Strabon III, 4, 18, zu zwei auf einem Pferde in die Schlacht, 
und der eine von beiden kampfte dann zu Fuss. Von den Keltiberen 
bemerkt Diodor V, 33, sie seien ótpa/at, wenn sie zu Pferde mit 
Erfolg gekampft hatten, sprangen sie ab und lieferten zu Fuss er- 
staunliche Gefechte1 2).

1) XXVI, 4, jedoch mit der Ungenauigkeit, dass er schon in friiheren Biichern 
mehrmals vonVelites redet, die es doch vor 211 v. Chr. nicht gab; siehe Mar- 
guardt R. Alt. III, 2 S. 259 mit Anmerk. 1431. 1432. Ansserdem Valer. Masim. 
II, 3, 3.

2) Cf. Tacit. Germ. 6 in nniversnm aestimanti plns penes peditem roboris, 
eoąue mixti proeliantur, apta et congruente ad pedestrem pngnam
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Bei den Griechen gab es auch lange Zeit hindurch Schiitzen 
z u Pferd, Reiter, die den Bogen fiihrten (t7ntoro$OTOi) oder auch 
Speere warfen (ćititazowtto-tat'), wie denn z. B. das Djeridwerfen noch 
jetzt bei den Arabem, Kabylen etc. iiblich ist1). Schon Platon er
wahnt in den Gesetzen VIII, p. 834 C solche berittene Bogenschiitzen. 
Und Victor Ilehn, in dem trefflichen Buche Culturpflanzen und Haus- 
thiere 2. Aufl. S. 32, fiihrt den Ursprung dieser Reiterkiinste auf 
Asien zuriick. „In den mesopotamischen Ebenen muss es gewesen 
sein, wo die Anwendung des Wagens zu raschem Angriff und ebenso 
raschem Riickzug fiir den Bogenschiitzen erfunden wurde. Wo uns 
die ninivitischen Sculpturen einen Reiter mit Pfeil und Bogen im 
Kampfe zeigen, da wird sein Pferd jedesmal von einem andern Reiter 
ihm zur Seite gehalten und gelenkt; ist der Reiter statt des Bogens 
mit dem Speer bewaffnet, so fehlt dieser Gehiilfe. Der Schiitze 
musste die Hande frei haben, um an den Kocher zu greifen, den 
Bogen zu spannen und den Pfeil richtig zum Ziele zu senden; ein 
so mit dem Rossę verwachsener Reiter, wie der Parther und jetzt 
der Turkmene, war der Assyrer noch nicht. So verfiel er auf die 
Einrichtung des helfenden Nebenreiters und in weiterer Eolge auf 
den leichten, zweiradrigen, mit zwei Rossen bespannten und zwei 
Menschen fassenden Kriegswagen. Er stand auf diesem Wagen“ 
u. s. f.2). Auf die eben erwahnten Streitwagen, Wagenrennen u. dgk

yelocitate peditum, quos ex omni iuyentute delectos antę aciem locant. 
Dazu die ausserst anschauliche Beschreibung bei Caesar de b. g. I, 48 tanta erat 
horum peditum celeritas, ut iubis equorum sublevati cursum adaeąuarent. VII, 18 
qui inter equit.es proeliari consuessent, ebenso c. 65; 80 Galii inter equites raros 
sagittarios expeditosque levis armaturae interiecerant. Caes. de b. civ. III, 84 ut 
electos milites ad pernicitatem armis inter equites proeliari iuberet sqq. mit f 
Herzog's Anmerk. Sil. Ital. Pun. IV, 314 undique nudi | adsilinnt frenis infrenatique 
manipli, sc. ppot, iptkoi, cf. Liv. XXI, 14. Solche fluchtige Reiter waren wohl die 
ferentarii, cf. Varro L. L. VII, 57 Ferentarii equites hi dicti qui ea modo habebant 
arma quae ferrentur, ut iaculum. Huiuscemodi equites pictos vidi in Aescnlapi aede 
vet.ere, et ferentarios adscriptos, wortiber Urlichs Die Malerei in Rom vor Caesar's 
Dictatur, 8. Programm zur Stiftungsfeier des v. Wagner’schen Kunstinstit. Wurz- 
burg 1876 S. 8 bemerkt: „ferentarii heissen sonst nur die leichten Fusssoldaten, 
mit blossen Wurfspeeren bewaffnete Reiter kommen im rómischen Ileere weiter 
nicht vor: es muss also eine aus beiden Waffengattungen gemischte Reiterei mit 
diesem Namen bezeichnet werden11, mit Verweisung anf die bereits angefiihrte 
Stelle Liv. XXVI, 4. Ueber die alteste Stellung der Reiterei im rómischen Heere 
und ihre Bewaffnung vergl. Marguardt a. a. O. S. 246, A. 1364 und S. 257.

1) Vergl. iiber rapavrtvapyta oben S. 239.
*) Silius Ital. Pun. VII, 644 Varie nunc laevus in orbem | nunc dexter- 

leyibus flexo per devia gyris | ludificatus equo, yolucrem post terga sagit 

equit.es
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kommen wir erst spater zu sprechen. Hier sei noch hervorgehoben, 
dass im Altertum die Soldaten ihre Pferde auch im Schwimmen 
iibten; wir glauben dies ais sicher annehmen zu durfen, da man in 
der friiheren Periode die Flussiibergange nicht immer mit Pontons 
bewerkstelligen konnte. Wenigstens beschreibt Polybios III, 43, wie 
Hannibal, ais er iiber den Rhodanus setzte, je vier Pferde hinter 
einem kleinen Kahn am Ziigel fiihren und nachschwimmen liess.

§ 12.

Wettrennen zu Ross und Wagen (inicodpopuz, appcccłjAaata).

„Wenn die Rader rasselten,
Rad an Rad rascli nms Ziel weg,
Hoch flog
Siegdurchgluhter 
Jiinglinge Peitschenknall, 
Und sieli Staub walzt’, 
Wie vom Gebirg herab 
Kieselwetter ins Thal, 
Gliihte deine Seel’ Gefahren, Pindar, 
Mut.“ (Goethe.)

Wie ungemein beliebt im Altertum die Wettrennen waren, und 
zwar durchgehends bei Griechen wie bei Romera, dies lassen schon 
auf den ersten Blick all die uberreichen Bilder und Gleichnisse der 
Autoren erkennen, die von den verschiedenen Arten und Zufallig- 
keiten dieser Rennen entlehnt sind ’)•

Ein ritterlicher Wettkampf im Wagenrennen mit einem Zwei- 
gespann wurde schon im heroischen Zeitalter regelrecht ausgefuhrt. 
Nach einer bekannten Schilderung der Ilias XXIII, 306 ff. ertheilt 
Nestor, der in allen Dingen erfahrene und bewahrte Greis, seinem 
Sohne Antilochos vor der Abfahrt gute Iiathschlage, womit es diesem

tam | fnndit, Achaemenio detrectans proelia ritu. Eines Lybiers Reitkiinste wer
den geschildert, die uns an diejenigen der bentigen Kabylen und Tnaregs erinnern.

>) Man vergleiclie z. B. Lucret. II, 363 sqq. Horat. Serm. I, 1, 114 sqq. 
Ep. ad Pis. 412; Vergil. Georg. I, 512 sqq. Sprichwórtliches bei Ovid. Fast. II, 
360; IV, 10 und oft. Cicero C. M. § 83 nec vero velim quasi decurso spatio a calce 
ad carceres revocari.



255

gelingt den Menelaos, der mit edleren Rossen zum Wettrennen sich 
eingefunden, mit seinen tragen Thieren zu iiberholen. Auch erwahnt 
Nestor bei dieser Gelegenheit, wie er ais Liebling des Zeus und 
Poseidon von beiden Gbttern in jeder Art des Wagenrennens unter- 
lichtet worden sei. Allem Anscheine nach behauptete schon damals 
das Wagenrennen den hóchsten Rang im gesammten Gebiete der 
Agonistik; also war auch die Fahrkunst sehr ausgebildet, und mehrere 
der dazu nbtigsten Erfindungen, welche sich auf die Construction der 
Wagen, die Art des Anspannens und die Fuhrung der Pferde beziehen, 
sehen wir bis in spatere Zeiten ziemlich unverandert fortbestehen. 
Wir finden bei Homer Zwei-, Drei- und Viergespanne, zwei- und 
yierradrigo Fulirwerke, den Gebrauch der Streitwagen, welcher spater 
bei den Griechen ganz aufhorte (S. 251), und die im ganzen Alter- 
tum so beliebten und mit Leidenscliaft gepflegten Wettfahrten ’). 
Jene Sichelwagen iibrigens waren asiatisch, und das Fahren in der 
Schlacht iiberhaupt assyrisch, persisch und kleinasiatisch; Livius 
XXXVII, 41 nennt es der rómischen Kriegskunst gegeniiber ein 
inane ludibrium. Spater fanden die Wagenrennen eine Stelle in den 
olympischen Spielen. Welche Bedeutung aber diese Spiele in der 
Geschichte der Griechen einnehmen, ist allgemein bekannt. Es war 
ein durchgehender Charakterzug der Griechen, solche Schaustellungen 
und óffentliche Priifungen «uod$t$e'.;, public performances)
im Interesse der fortsclireitenden Entwickelung geistiger und korper- 
licher Thatkraft abzuhalten und allgemein zu begiinstigen. Nicht um 
Geldsummen oder goldene Kronen, sondern um einen einfachen Oel- 
zweig wurde da gekampft und gerungen vor dem yersammelten 
Volke ais Zuschauer. Ein errungener Sieg hatte die ehrenyolle Ein- 
zeiclinung in die nationale Listę der Sieger und die Bewunderung 
der Mit- und Nachwelt zur Folgę; die Vaterstadt des Siegers ehrte 
diesen noch besonders durch Auszeichnungen, Statuen u. s. w. So 
galt ein Kranz zu Olympia errungen fiir das hóchste Gliick, das 
einem Sterblichen zu Theil werden konnte; schwungyolle Gesange 
der Dichter priesen den Sieger, und noch heute sind uns fiir eine 
Reihe yon Olympiaden die Namen solcher ’Okopmovlxat bekannt.

In der historischen Zeit nun zeichneten sich unter den Hellenen 
yor allen die Athener im Wettrennen aus, was bei der Diirftigkeit

*) Schlieben a. a. O. S. 52 ; die homerischen Ausdriicke litTOra und ćuTtijlata 
bedeuten nur einen Reiter, nicht einen Fliichtling, wie Einige meinten, vergl. 
Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 112. 
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des attischen Felsbodens, der fiir die Zucht und Ernahrung stattlicher 
Rossę ungleich weniger geeignet war ais Thessalien, ziemlich hoch 
anzurechnen ist. Der aus den heiligen Spielen strahlende Sieges- 
ruhm war zu Athen in mehreren altadeligen und reichen Familien ’) 
gleichsam erblich geworden; grosse Summen wurden auf ein prachtiges 
Gespann verwendet, um diesen Glanz des Hauses zu bewahren; so 
dass, wie erwahnt, Aristophanes in der masslosen Rossliebhaberei 
seiner Zeit hinreichenden Stoff fand, um das Verderbliche dieser Be- 
strebung und die Uebertreibungen der Eitelkeit auf der Biihne bloss- 
zustellen und zu ziichtigen. Weiterhin waren unter anderen besonders 
die Kyrenaer und Barkaer durch ihre Vorliel>e fur Wagenrennen 
beriihmt. Sophokles lasst bekanntlich in der Elektra vs. 727 in den 
pythischen Spielen, indem er lauter Stadte nennt, die sich durch 
gute Pferde und Geschicklichkeit im Wettfahren auszeichneten, auch 
einen Lybier aus Barka auftreten, mit der Licenz eines Anachronis- 
mus allerdings, da nach Herodotos IV, 160 die Stadt Barka viel 
spater gegriindet wurde. Uebrigens gchorten die Kyrenaer auch zu 
den wenigen Vblkern, welche sich der Streitwagen bedienten; Wagen 
ihrer Construction waren vor Kyros in Persien gebrauchlich, wurden 
jedoch von diesem durch andere ersetzti) 2). Zu welcher Fertigkeit 
im Fahren Einzelne gelangten, zeigt die schon im zweiten Bandę 
S. 188 mitgetheilte Nachricht von dem Fahrkunstler Annikeris aus 
Kyrene.

i) Liban. IV, p. 190 Ił. ei pip xal mtorpótpoc ’AXxif3td8łjc xal tot xotivov rffi 
lintuciję itoXXaxtę rafę vixatę cbaSijaapeMoę xrX. Vergl. oben S. 226.

!) Xenopb. Kyrup. VI, 1, 27 rrp KupipaicOT en xa't vuv o'jaav appar7]Iaaiav 
xa-ekuae xtX. Vergl. Ephori fragm. 5 bei C. Muli. Fr. H. Gr. I, p. 234 ort 'Ałhpaiot 
itepl vi]v va’jnxrp Gertalot itepi tł]v nvmxi]v śpiteiptav, Boauroi itep't Gp yjpyasiac śra- 
peXetav, Kupł)va;ot 8ś itepi rip 8iępe'jnx7|v pp ijsyolipTat xrX.

3) Schlieben S. 139; vergl. jedoch Bd. I, S. 330; oben S. 113. 153. 232.

Rcnn- und Jagdpferden flocht man zierliche Zopfe, oft mit 
bunten Bandem und Goldschnuren, die manche Griechen, besonders 
die Athener, auch in den eigenen Haaren liebten; Rennpferde wurden 
nach errungenem Siege mit Blumen und Kranzen geschmuckt. Dass 
die Mahne gerade auf die rechte Seite gelegt wurde, ist vielleicht 
aus der religiósen, auf die yerschiedensten Gebiete iibertragenen Ge- 
wohnheit zu erklaren, wonach man bekanntlich alles von dieser Seite 
kommende fiir gliicklich hielt3). Allerdings trat man beim Marschiren 
nicht wie bei uns mit dem linken, sondern mit dem rechten Fusse 
an, auch bediente man sich aus Scheu vor dem Worte Links lieber
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eines euphemistischen oder umschreibenden Ausdrucks ais des eigent
lichen. Die rechte Seite war aber auch diejenige, auf welcher bei 
den stets links herum erfolgenden Fahrten im Circus und Hippodrom 
die Zuschauer sassen, also wie bei uns die Paradeseite. Der Lauf 
des Rennens ging also links herum, und eine Bemerkung des Xeno- 
phon itspł VII, 11 zeigt uns, wie dieser Umstand auf die
gesammte griechische Reitkunst auch bei der Cavallerie von Einfluss 
war: „Da man es aber auch lieber sieht, wenn das Pferd auf 
der linken Hand anfangt, so wird es dieses am ehesten thun, 
wenn man demselben, und zwar im Trąb, die Hiilfe zum Galoppiren 
gibt, wahrend es mit dem rechten Fuss auf den Boden tritt“ 
(also den linken aufhebt, yergl. Lehndorfl' a. a. O. S. 52: Regeln beim 
Rennen, A. 56). Will man indessen die obige Erklarung nicht gelten 
lassen, so kann man, nach einer Bemerkung Schlieben^ S. 139, den 
mit Xenophon’s Vorscbrift ebenda VIII, 8 ubereinstimmenden Grund 
der Englander, die es ebenso machen, annehmen, dass namlich die 
Malino in kritischen Momenten der rechten Hand des Reiters eine 
bequemere Stiitze gewahren sollte, ais sie es auf der linken Seite 
gekonnt hatte.

Fast jede bedeutende Stadt hatte eine Rennbahn (tKuodpopo;). 
Diejenige zu Olympia, und nach ihrem Vorbilde gewohnlich auch die 
iibrigen, war der Lange nach ungefahr in der Mitte durch einen 
Damm getheilt, welcher so weit von den beiden schmalen Seiten 
der Bahn abstand, dass die Wagen dort wenden konnten; am Ende 
des Dammes war die Saule oder das Ziel, um welches die Wagen 
herum lenken mussten, ein ahnliches an seinem Anfang. Hier, auf 
der Seite der Hugelreihe, wo auch der Lauf endete, war noch der 
sogenannte Pferdeschreck (Tapa&imoę), vor dem die yorbeilaufenden 
Rossę heftig erschrocken sein sollen, so dass sie oft scheu wurden 
und den Wagen zertriimmerten. In Nemea lag statt dessen am 
Ende der Rennbahn ein feuerrother Stein, dessen Wirkung eine 
ahnliche war (Pausan. VI, 20, 15; 19. X, 37, 4.). Nach einer 
Stelle ware Taraxippos ais Beiname des Poseidon Hippios zu be- 
trachten, was deshalb nicht unpassend ist, weil bei den Griechen und 
Rbmern Poseidon iiberhaupt eine wichtige Rolle auf der Rennbahn 
spielte und auch im rómischen Circus die Zielsaule dem Neptunus 
Eąuester gewidmet war. Dagegen nach Pausanias VI, 20, 19 war es 
ein schrager Altar zaraęsp^ę), der mit der Absicht, die Pferde
zu erschrecken, am oberen Ende der Rennbahn errichtet war; das 
schreckenerregende aber lag in der Farbę. Etwas Analoges findet 
sich in unsern heutigen Rennen mit Hindernissen. Auf einem alt-

Grasbcrger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 17 '*  
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rómischen Relief erblickt man auch einen Knaben, der an der Meta 
des Circus schlau gelagert auf den Augenblick zu lauern scheint, 
wo er die umliegenden Rossę eines vornehmen Wettkampfers durch 
unerwarteten Steinwurf scheu machen konne. „Die erste Klippe 
war das Umwenden am Ende des Walles, das Ausweichen vor den 
den Weg abschneidenden Mitbewerbern; wer gegen den Stein fuhr, 
zerschellte den Wagen . . . wer zuweit abblieb, wurde abgeschnitten 
und iiberholt; sieben, auch zwólf Mai musste der Raum durchmessen, 
der Wall umfahren werden, und jedesmal drohte der Taraxippos“ 
(Schlieben S. 218; seine Beobachtungen iiber die Linkswendung 
ebenda S. 220 f.).

Verwendet wurden zu den Wettrennen vorzugsweise Stu ten1). 
Die Rennwagen (Stcppot, bigae) waren gewohnlich von kunstvoller 
Arbeit, hatten niedrige, in der Regel vierspeicliige Rader und waren 
nur fiir eine Person eingerichtet, welche gewohnlich stand, bisweilen 
jedoch auf einem vor die hintere Oeffnung gelegten Brette sass. So 
waren auch die im rómischen Circus vorkommenden Dreigespanne 
(trigae), von denen alte volskische und etrurische Abbildungen mit 
achtspeichigen Radern und nagelbeschlagenem Felgenkranz erhalten 
sind, und die Viergespanne (quadrigae) von diesen in der Con- 
struction nicht verschieden; die letzteren wurden bei Homer nicht 
im Kriege gebraucht, wohl aber von den Helden der Aeneide bei 
Vergil; sie waren etwas grósser ais die Bigen und hatten auch fiir 
zwei Personen Platz. Dies sind die Wagen, auf welchen Gotter 
und Heroen gewohnlich dargestellt sind (Schlieben S. 164).

1) Vergil. Georg. I, 59 Eliadum palmas (mittit) Epiros eąuarum. Horat. 
Carm. II, 16, 35 apta ąuadrigis eqna.

Zum Antreiben der Pferde diente die Peitsche und der 
Stachelstecken, letzterer zwar hauptsachlich fiir Ochsen, aber 
auch fiir Pferde, Maulthiere und Esel. Oft waren die Ziigel so schwer, 
dass sie zum Schlagen und Antreiben der Pferde gebraucht werden 
konnten (Schlieben S. 168). Wie zum Reiten, so diente der Circus 
oder die fast in jeder Stadt yorhandene Rennbahn auch zum Ein- 
fahren der Pferde. Fiir gewohnlich hielt man beim Fahren die 
Leinen in einer Hand, der linken, wahrend die rechte die Peitsche 
fiihrte und nur zeitweise zum Lenken eingriff. Die eigentlichen 
Wagenlenker des Circus hatten jedoch die Ziigel zur grósseren Sicher- 
heit um den Leib gebunden und auf diese Weise beide Hande bei 
der Fuhrung ganz zur Disposition. Dies ist indessen fiir die homerische 
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Zeit nicht giiltig, sonst hatte Idomeneus nicht glauben konnen, dass 
dem Eumelos bei der Wendung die Ziigel entfallen waren, noch dem 
Hektor dies wirklich begegnen konnen (Schlieben S. 189 coli. Horn. 
II. XXIII, 465; XVI, 403).

In Betreff der olympischen Rennbahn nun haben wir zunachst 
hervorzuheben, dass gegen den Hwfschen Grundriss, den auch Guhl 
und Koner in dem „Leben der Griechen und Romer“ angenommen 
haben, in neuester Zeit erhebliche Ausstellungen gemacht wurden, 
insbesondere in dem wiederholt erwahnten Biichlein Hippodromos 
yon Lehndorff. Einer Herstellung der Rennbahn nach Hirt treten 
hiernach grosse Unwahrscheinlichkeiten, ja fast technische Unmóg- 
lichkeiten, namentlich betreffs der Manipulation beim Ablauf der Rossę, 
entgegen. Der wichtigste und glanzendste Theil der hellenischen 
Rennbahn war namlich der Ablaufstand (atpsat;), iiber dessen kunst- 
volle Einrichtung Pausanias VI, 20 f. zwar umstandliche, aber leider 
nicht, wie Krause meinte (Gymnast. S. 150 ff.), die yollstandigsten 
Angaben verzeichnet hat. Wir miissen es uns jedoch versagen, die 
schwierige Einrichtung der Hippaphesis zu Olympia, dereń Erfindung 
yon den Alten einem gewissen Kleoitas zugeschrieben wurde, hier 
zu beschreiben, und glauben, in diesem Betreff auf Hirt Geschichte 
der Baukunst der Alten, Krause a. a. O. und Guhl und Koner yer- 
weisen zu diirfen. Indessen die Gegenbemerkungen eines Kenners 
und sachkundigen Sportsmannes mógen hier Platz finden. Lehndorff 
Hippodromos S. 27 halt namlich die ganze Bemerkung des Pausanias 
beztiglich des Vorriickens in Linie fiir apokryph; Pausanias 
habe wohl ais Laie den ganzen Sinn der Aphesis nicht richtig er- 
kannt, yielmehr nach Analogie der romischen Rennen, bei 
denen der Ablauf von einer geraden Linie oder einem dieser fast 
gleichkommenden, ganz flach nach riickwarts gewolbten Bogen aus 
stattfand, auch bei der griechischen Rennbahn angenommen, dass vor 
Beginn des wirklichen Rennens doch erst einmal die gerade Linie 
unter den Concurrenten hergestellt werden musse. Einige Schrift- 
steller nun, darunter auch GmAZ und Koner, beriicksichtigen die ein- 
schlagige Bemerkung des Pausanias >) gar nicht, sie lassen yielmehr 
die einzelnen Pferde resp. Gespanne direkt aus denSchranken starten, 
sobald die Leine fallt, und diesen schliesst sich LeArado/^entschieden an. 
Die Erfindung des Kleoitas halt er nur dann fiir eine sinnreiche, wenn

17*

1) VI, 20, 13 TcpoJrat plv Si) ezarep<o9sv at itpóę ryjami ryj 'Apaitro^ y_aluia'.v 
uartAyjYsę, zai oi xara rautaę eangzórec tzSeouaw imsoi rcpcurot xrl. >
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sie dazu bestimmt war, den Vortheil, welchen derlnwendige vor dem 
Auswendigen in jedem Rennen, namentlich aber im Wagenrennen hat 
(bei einer so kleinen Bahn mit 16 resp. 24 scharfen Wendungen gewiss 
nicht gering anzuschlagen), dadurch auszugleichen, dass man jedem 
Auswendigen den grossen Vortheil des „fliegenden Starts“ dem In- 
wendigen gegeniiber einraumte, was durch das von Pausanias be- 
schriebene successive Starten jedenfalls erreicht wurde. So ware aller
dings die Erfindung der Aphesis ais die sinnreiche Lbsung einer tech- 
nischen Preisfrage anzusehen, wenn namlich „nicht beide Seiten der 
Aphesis, sondern nur die rechte fiir den Ablauf benutzt wurde“. Den 
entscheidenden Ausdruck exoctep(Di)ev bezieht Lehndor/f S. 30 nur auf 
die einzelnen Ablaufstande (oiz^para), indem er sich auf die Analogie 
der rómischen Circus-Rennen beruft. „Dort waren die Carceres durch 
Fliigelthiiren geschlossen, welche, sobald das Ablaufszeichen gegeben. 
nach beiden Seiten aufschlugen. Wenn nun in Griechenland auch 
die Stelle der Thiiren ein einfaches Seil vertrat, so kann doch sehr 
wohl angenommen werden, dass dieses auf beiden Seiten von 
Mannern gehalten wurde, welche es im gegebenen Moment fallen 
liessen; denn, ware es in gewisser Hóhe auf einer Seite befestigt 
s-ewesen, so hatten leicht die herausstiirmenden Pferde dariiber O >
fallen konnen “.

Dieser Erklarung steht jedoch, wie schon ein Recensent Lelm- 
dorff's im Philol. Anz. 1877, S. 358 hervorgehoben hat, der Plural 
bei Pausanias uoTt/.rjys; entgegen; „denn das dabei stehende up<u-ai 
lasst erkennen, dass man nicht auf das nah aneinander folgende 
Sinkenlassen der Seile der einzelnen rechts liegenden Schranken 
denken darf, in welchem Falle sich der Plural ja erklaren liesse, 
sondern dass es zwei erste Seile, zwei zweite u. s. w. gegeben 
hat, die zu gleicher Zeit niedergelassen wurden. Pausanias hat offenbar 
wahrgenommen, dass von beiden Seiten der Hippaphesis gestartet 
wurde“. Dieses Bedenken fallt auch nach unserer Ansicht um so 
mehr ins Gewicht, ais sonst gerade der Singular oaidjję ais stehender 
Ausdruck fur die Sache verwendet wird, z. B. ar^vat e<p’ uait/.Tj-pę, 
a<p’ uctcZtjto; -zaraitsaaE u. dgl. Pausanias hatte demnach seinen guten 
Grund, an der Stelle gerade den Plural zu gebrauchen. So gerne 
wir daher auch der Erklarung des Grafen von Lehndorf]' fur die 
Aphesis zustimmen móchten, so vertragt sie sich doch nicht mit den 
Worten unseres Berichterstatters.

') Yergl. iiber diesen technischen Ausdruck Ijehndorff S. 28, A. 25.
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Die Renn-Propositionen selbst lassen sich fiir Olympia 
in folgender Weise bestimmen, nach Lehndor/f S. 41:

1) Wagenrennen mit dem Viergespann volljahriger Pferde (ein
gefiihrt in Olymp. 25).

2) Rennen volljahriger Pferde unter dem Reiter (eingefiihrt OL 33).
3) Rennen mit dem Maulesel-Gespann (eingefiihrt Ol. 71, wieder 

aufgegeben Ol. 84).
4) Rennen der Stuten unter dem Reiter eingefiihrt Ol. 71,

wieder aufgegeben Ol. 84).
5) Wagenrennen mit dem Zweigespann volljahriger Pferde (aovo>ptę, 

eingefiihrt Ol. 93).
6) Wagenrennen mit dem Fohlen-Viergespann (eingefiihrt Ol. 99).
7) Wagenrennen mit demFohlen-Zweigespann (eingefiihrt Ol. 128).
8) Rennen der Fohlen unter dem Reiter (eingefiihrt Ol. 131).

Nach Lelindor/f S. 42, A. 41 zerfiel diese Proposition vermut- 
lich in zwei Unterabtheilungen:
8 a) fiir 2jahrige Pferde (kcu/.o'. apokot, coli. Piat, de- 

legg. VIII, 4 p. 834, D),
8 b) fiir 3- und 4jahrige Pferde (trcitot tsasioi, denn die 

Kennungszahne wachsen alle vor Beginn des 5. Jahres)J).
Yon den Preisrichtern in den olympischen Spielen (CE/Aavo6t'za'.) 

wurden drei fiir diese Pferderennen ernannt. In der friihesten Periode 
dieser Spiele gab es iiberhaupt fiir den gesammten Wettkampf nur 
zwei Hellanodiken; von der 25. Olympiade an, also zugleich mit 
Einfuhrung der Pferderennen, wurden 9 Richter ernannt, von denen 
3 fiir die Rennen fungirten, 3 fiir den Faustkampf und 3 fiir die 
iibrigen Wettkampfe. Spater schwankte die Zahl der Preisrichter 
mehrfach zwisclien 8—12, aber von der 108. Olympiade bis auf die 
Zeit des Pausanias waren es 10, ohne Ausnahme Eleier.

Siidlich von der Stadt Athen, im Demos Echelidai, lag der 
Hippodrom, in welcliem die Panathenaischen Rennen abgehalten 
wurden. Hier betrug die Bahn in einmaligem Umlauf 4 Stadien 
a 600 Fuss, also 2400 Fuss. Die Renn-Propositionen bei den Pan
athenaen waren von grosserer Mannigfaltigkeit; zu denen von Olympia 
traten namlich noch hinzu (vergl. Lelindorff' S. 60):

1) Die Distance fiir die Rennen mit alten Pferden betrug zwólf Mai die 
Bahn; fiir die Fohlen-Rennen aclit Mai die Bahn. Es ist wohl mit grosser Wahr- 
scheinlichkeit anzunehmen, dass die Distance fiir das Rennen der zweijahrigen eine 
weit geringere war ais acht Mai; jedoch findet sich liieriiber keine bestimmt© 
Angabe (Lehndorff S. 43).
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1J Das Rennen mit dem Kriegsrosse (wahrscheinlich ein Ross 
im Besitze der ais Cavalleristen dienenden Burger, das vom 
Rathe ais kriegstiichtig acceptirt war).

2) Der Diaulos (Doppellauf mit dem Kriegsrosse).
3) Der V' affen-Diaulos (mit dem Kriegsrosse in voller Kriegs- 

riistung).
4) Das Wagenrennen mit ipno/oę syP^aCa)v und aftoptm;; (vergl. 

unten die Erklarung).
o) Das einfache zweispannige Wagenrennen mit dem Kriegs- 

wagen.
6) Der Doppellauf dieses Rennens.
7) Das Rennen mit dem vierspannigen Kriegswagen.
8) Das Rennen mit dem Prachtwagen.

Zu 4) ist zu bemerken, dass bei diesem Rennen zwei Wagen- 
lenker (1 aitoPar^j und 1 den Wagen bestiegen; ersterer
sprang bei dem vorletzten Umlauf (nicht beim letzten, wie Krause. 
Gymnast. S. 571, Anm. meint), mit besonderer Gewandtheit vom 
Wagen (a.nrfź-Tfi) und voltigirte bei dem letzten Umlauf wieder 
hinauf (a\a^«T7]c), wobei ihm sein Nebenmann, der ipao/oę, auf ge- 
schickte Weise behiilflich war; dieser heisst davon auch zpao/o; 

aussteigen lassend (auf Inschriften ErBIBAZON). Diese Art 
Wettrennen scheint nach Harpokration p. 26, 8 nur inBbotien und in 
Attika an dem grossen Panathenaenfeste iiblicli gewesen zu sein 
Nach Bekker Anekd. Gr. I, p. 425 aTtofiortizot "po/ot ’) mochte man 
schliessen, dass die hierbei gebrauchten Wagen besondere Rader 
hatten2), mit den ava[3aTai (oben S. 251) sind diese ano^azat natiir- 
lich nicht zu verwecliseln 3). Was aber ein icapapanj; ist, erkennt man 
aus Horn. II. VIH, 89; XIX, 401. Dagegen bedeutet irapazaZitaCsw

*) ctTtopdti]? xca ait o (3 a G e i', xa'. ait o {? arixo t rpo^oi. azotem;. [xśv iitraxóv 
ti dyumapa sotl, zat dno£hjyat tó dpDytaaaOat TÓy aKOpdTTjy, azo^arizoi ós tpoyot ot dno 
tgutou tou dYu)via|j.aToę.

2) Vergl, ebenda I, p. 198 anojSaTU)’ dpoyoc oyopa, sv tn ot ep/rcetpot tou ekauvetv 
app-aTa, apa &sÓvt(ov tojv iihc(ov, dvej3aivov óta tou Tpoyou siu tóv ótcppoy zat naXty zaTe- 
paivov aitTaiaTwę. zat rjy tó ayoiytapa nsCou apa zat ntneioę, zaketTat ós zat ann[3aTixóę 
ljytoyoę o etę touto tó dywytapa ei«T7)óeioę, p. 404 dyfttunaata • tnntuy aptkZa, tnntzóę 
dywy, ebenso p. 426 s. v. anogaTtoy dytoy.

3) Ueber den Titel Tjytoyoę IlaMdóoę vergl. oben S. 248. Ein ano|3dT7]ę obne 
T^ytoyoę erscheint auf den Inschriften von Aphrodisias C. J. II, no. 2758, 2 mai, ist 
aber kein hippischer Sieger; andabata bei Cic. Fam. VII, 10 ist dagegen ein 
Gladiator, unter denen die andabatae mit Visieren zu Pferde fochten, die essedarii, 
wie schon der Name zeigt, auf britischen Streitwagen. 
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neben dem am Ziigel gehaltenen Rossę herspringen (Plutarch. Alex. 
c. 6.); die zakmj namlich bezieht sich auf ein Reiterrennen (vergl. 
S. 261 no. 4.). Nach den Bedingungen der 4. Proposition fiir die 
olympischen Wettrennen musste der Reiter beim letzten Umlauf ab- 
springen und mit der Stute am Ziigel das Ziel zu Fuss ais erster 
zu erreichen suchen.

Die Grundlage fur den hippischen Agon der grossen Pan
athenaen bildet ein Schema mit 5 Rubriken, das in den jiingeren 
Quellen wie in der iiltesten (Rangabe no. 960) erkennbar ist. Die 
erste Rubrik enthalt (nach Tafel IV bei A. Mommsen Heortol.) 
das Apobatenspiel. Die zweite Rubrik ist die des Reitens 
und Fahrens, ohne Qualification der Spiele ais militarischer; hier 
nimmt Theil, wer gute Pferde hat, es herrscht kein yorgeschriebenes 
Ceremoniell, yielmehr die Willkiir und dilettantische Neigung des 
Einzelnen, soweit des Agonotheten Wille oder attische Sitte es ge- 
stattet. In diese Rubrik gehbren die beiden erst erhaltenen Spiele 
Rang. 960 nebst einem in lin. 1 fragmentirten dritten. Erganzt man 
hiezu noch ein hippisches Stiick, so erhalt die zweite Rubrik 4 Leist- 
ungen; setzen wir, dass ein Zweigespann und lin. 1 ein Reiterstiick, 
beides mit grossen Pferden '), yerloren ist, so erhalten wir eine An- 
ordnung, in der immer 2 Wagen mit dem Reiter wechseln:
[Apobatenspiel] Fohlen-Viergespann. Viergespann (auch militarisch). 
[Zweigespann] Viergespann. Prozessionswagen.
[Reiterstiick] Reiter m. d. Kriegsross. Reiter Speer werfend.

Die dritte Rubrik enthalt Kriegsspiele. „Da Agonen yon 
einigen 20 Ritterspielen ohne Zweifel in 2 Abtheilungen zerfielen zu 
resp. 10 und 13 Spielen, so ergibt sich, dass man die Fremden ent- 
weder am Schlusse einer der beiden Abschnitte (Rang. 962, A 44 
und B 28) oder am Anfange des 2. Absclinittes (Peyssontl 43) auf- 
treten liess. So stbrten sie die hergebrachte Ordnung nicht. Die 
Einschiebung von 6 Auslander-Spielen hatte, wenn man aus 2 Bei- 
spielen so viel folgern darf, die Einschiebung einheimischer Cavallerie 
mit ebenfalls 6 Stiicken zur Folgę, indem man sich von den Fremden 
nicht wollte iiberglanzen lassen“ (A. Mommsen S. 157). Yierte 
Rubrik Prozessionswagen; die fiinfte und letzte enthalt auf der

i) Nicht mit Fohlen, da aus den jiingeren Inschriften folgt, dass die zekr.Ti 
nwkizcu und ouMiuptSt raiAizrj gewonnenen Siege Anslandern angehoren. Der Fohlenritt 
ist auch in Olympia jung, erst seit Ol. 131 (a. Chr. 256), Euseb. I, p. 299 Alicheru. 
A. Mommsen S. 155, A. 2.
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altesten Inschrift einen Wurfschiitzen-Ritt, auf den jungeren wenigstens 
auch etwas kriegerisches, die aoKojptę mokspiat^pta, ein Kriegsspiel 
nationalen Charakters. Alles eigentiimlich Athenische blieh den 
Athenern, den Fremden nur Gleichstellung mit den Dilettanten be- 
willigt. Die zweite Abtheilung und (wenigstens fiir Ross A) die 
zwei Tage der hippischen Spiele haben ihren Grund lediglich in 
der Zulassung von 6 Ausliinder-Spielen, denen die Stadt nun 6 Caval- 
lerie-Leistungen gegeniiber stellte. Wenn keine Fremden zustromten, 
war der Agon auch noch in spater Zeit eintagig (A Mommsen S. 159).

Zu Olympia dauerten die Kampfspiele im Ganzen fiinf Tage, 
wenigstens in der spateren Zeit und nachdem die Zahl der Kampf
arten wesentlich vermehrt worden war. Nur die ersten 14 olympischen 
Feste konnten an einem Tage abgemacht werden, da dieselben nach 
den Angaben des Pausanias, Plutarchos und Africanus nur im Wett
lauf zu Fuss (arź8tov) bestanden, woher es wohl kommen mag, 
dass die Ołympiaden auch spaterhin jederzeit nach dem Namen des 
Siegers in dieser Kampfart benannt wurden. Von den Richtern 
fiir das Pferderennen war bereits die Rede; was jedoch die Be- 
stimmungen iiber die Qualification der angemeldeten Pferde, der 
Reiter und resp. Wagenlenker und der Besitzer anbelangt, so diirften 
darunter die folgenden von allgemeinem Interesse sein: Ausge- 
schlossen von den Wettkampfen waren 1) Ehrlose, 2) offenbar 
Gottlose, 3) mit Blutschuld Befleckte, 4) alle Barbaren, 5) Sklayen. 
Ferner mussten die Besitzer der Pferde 1) im Besitz der biirger- 
lichen Ehrenrechte sich befinden; 2) durften sie nicht Unterthanen 
solcher Staaten sein, die aus irgend einem Grunde von dem heiligen 
Agon zu Olympia ausgeschlossen waren; 3J Pferde im Besitze der 
Preisrichter waren ein- fiir allemal von der Ooncurrenz ausgeschlossen; 
4) Frauen war gestattet, ihre Pferde concurriren zu lassen, falls sie 
ąualificirte Reiter oder Wagenlenker stellten. Dass nach modemem 
Brauch eine ges et z liche G e w ich tsb estimmung vorgenommen 
worden ware, lasst sich nicht erweisen. Jeder suchte sich einen so 
guten und so leichten Reiter ais moglich zu yerschaffen, was sehr 
bald zu der Erlaubniss fiihrte, dass auch Knaben ais Reiter con
curriren durften <)• Compromisse, durch welche das Resultat des 
Rennens alterirt wurde, waren auf das strengste untersagt; kamen 
solche ans Tageslicht, so wurden die Betheiligten mit Geldstrafen 
belegt. War der Sieg einmal errungen und rite proklamirt, so

*) Vergl. liieriiber Lelindorff S. 51. 
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konnte derselbe, auch wenn er ungerecht errungen war, dem Gewinner 
nicht wieder abgesprochen werden *).  Da es dem Sieger freistand, 
sich ais Burger eines beliebigen Staates ausrufen zu lassen, so wurde 
von diesem Rechte nicht seiten zu den verschiedensten Zwecken 
Gebrauch gemacht, was dann zur natiirlichen Folgę hatte, dass der 
Betreffende von seinem verleugneten Vaterlande entehrt und, wenn 
mbglich, bestraft wurde, wahrend der adoptirte Staat sich fiir die 
ihm angethane Ehre in jeder Richtung dankbar zeigte; denn durch 
den Siegeskranz eines Biirgers wurde gleichsam der ganze Staat 
bekranzt.

*) Vergl. Lehndorff S. 48 iiber walk over == axovm, und oben S. 191, A.
2) Dionys. Hal. III, 68; Varro L. L. V, 135: Liv. I, 35.

Eine romische Rennbahn (circus) war urspriinglich ein 
flacher offener Raum, um welchen ein Geriist fiir die Zuschauer er- 
richtet war. Der ebene Raum liiess die Area, zum Unterschiede von 
der Arena des fiir die Fechterspiele und Thierkampfe bestimmten 
Amphitheaters. Aus diesen einfachen und interimistischen Vorricht- 
ungen erwuchs dann, und zwar noch vor Abschaffung des Kónig- 
tums, ein bleibendes Gebaude, nach einem bestimmten Plan erbaut, 
das bis ans Ende der Kaiserzeit sich erhielt. Der Name Circus 
begriff das ganze Gebaude nebst Rennbahn und sonstigem Zubehbr 2). 
Der Grundriss zeigt eine langliche Form, welche an dem einen Ende 
in einen Halbkreis auslief und an dem gegcnuberliegenden Ende von 
Gebauden umfriedet wurde, die man die Stadt (oppidum) nannte, 
unter denen die Pferdestande (carceres) und die Wagen sich befanden. 
In der Mitte des von den Stallen eingenommenen Endes war ein 
grossartiger Eingang (porta pompae), durch den die circensische 
Prozession einzog, ehe das Rennen begann. Eine lange niedrige Mauer 
(spina) war in die Rennbahn der Lange nach gebaut und theilte 
sie wie eine Barriere in zwei getrennte Theile; an jedem Ende dieser 
Mauer war ein Mai (meta) errichtet, um welches die Wagen wendeten. 
Die beiden Seiten des Circus liefen einander nicht ganz parallel, 
auf dass alle Wagen, welche die carceres verliessen, die gleiche Ent- 
fernung bis zu dem Punkte, von welchem der Auslauf begann (alba 
linea), zu durchlaufen hatten. Ein anderer Eingang war an dem 
kreisfórmigen Ende der Bahn (porta triumphalis), durch welchen 
die Sieger wie im Triumphe abzogen. Ein dritter Eingang an der 
rechten Seite (porta libitinensis) diente zur Fortschaffung der getod- 
teten oder verwundeten Wagenlenker; noch andere Zugange dienten 
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fur die Einfahrt der Wagen. Auf der Spina des Circus war eine 
von Saulen getragene Steinplatte angebracht, auf der eine Anzahl 
konischer Kugeln in Form von Eiern ruhten; bei jedem Umlauf ward 
eines dieser Eier hinweggenommen, um den Zuschauern die Zahl 
der bereits erfolgten Umlaufe weithin anzuzeigen J).

Die grosste und alteste derartige Anlage war in Bom der 
Circus Maximus unweit desTiber, zwischen den fast parallel streichenden 
Abhangen des Aventin und des Palatin. Er war nach dem Muster 
des olympischen Hippodromos eingerichtet, nur dass die Pferdestande 
scheinbar zweckmassiger ais dort an der Seite des einspringenden 
Dreieckes in einem auspringenden Bogen sich befanden. Die Lange 
des Hippodromos in Olympia ist nirgends genau angegeben; nach 
Hirt’s Restauration des aus den Triimmern erkennbaren Raumes 
ergeben sich von den Schranken (cttpsoi:) bis zum entgegengesetzten 
Ende der Bahn 900 Fuss, fur den zu umfahrenden Mitteldamm 
(spina) 400 Fuss, darnach fur eine siebenmalige Umkreisung etwa 
eine Viertel-, fiir eine zwolfmalige eine halbe Meile. Bei Gtihl und 
Koner a. a. O. wird die Lange des Circus Maximus auf drei Stadien 
angenommen; allein die daselbst aufgestellte Gesammtlange der sieben 
Umlaufe (spatia, curricula), welche das Rennen (missus) ausmachten 
von l'/l2 geographischen Meilen ist schwerlich richtig, da sie nicht 
von der Lange des Circus abhangt, sondern vielmehr von der Spina, 
die jeder auf dem kiirzesten Wege zu umfahren trachtete. Erhalten 
ist iibrigens eine einzige Spina, die des rómischen Circus des 
Maxentius2). Gewohnlich, aber nicht immer, wurden siebenUmlaufe 
gemacht, bisweilen nur fiinf, um die Dauer des Rennens abzukiirzen; 
freilich da, wo von hundert missus an einem Tage die Rede ist, 
mussten entweder noch bedeutend weniger Umlaufe stattgefunden 
haben, oder ein viel kleinerer Circus benutzt worden sein.

In dem bekannten Wettrennen bei Homer (11. XXIII, 263 sqq.) 
treten fiinf Concurrenten auf. Eine viel grbssere Anzahl von Be- 
werbern um den Rennpreis anzunehmen, dazu liegen keine zwingenden 
Griinde vor, wahrend fiir eine geringere Zahl auch nach Analogie- 
der rómischen Circus-Rennen grosse Wahrscheinlichkeit besteht. Bei 
den Wagenrennen der Romer traten in jedem Rennen (missus) nur 
vier mit je vier Pferden bespannte Wagen auf, welche unter wcisser,

’) Vergl. iibrigens Jłich Illustr. Wórterbuch der rom. Alt. s. v. ovum.
2) Vergl. iiber die Masse W. A. Becker Rom. Alt. IV, p. 502, A. 3270, 

und Schlieben a. a. O. S. 224.
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rother, blauer und griiner Farbę, den vier Farben der Circus-Parteien, 
fuhren; Wagen, Geschirre und Tunika des Wagenlenkers waren mit 
je einer von diesen Farben ausstaffirt. Nur yoriibergehend trat unter 
Domitian noch eine fiinfte und sechste, die goldene und purpurne 
Farbę, hinzu. Ueber sechs Wagen aber kamen in keinem Itennen 
vor. So einfach indessen die ersten Spiele waren, welche kaum im 
Ganzen eine Stunde beanspruchten, weil nur ein missus mit Vier- 
gespannen und ein Desultorenreiten stattfand, so luxuriós und mannig- 
fach wurden sie spater. Die an Raserei grenzende Leidenschaft, 
mit welcher das Volk wahrend der Kaiserzeit fiir das Schauspiel 
des Wagenrennens erfiillt war, ausharrend vom friihen Morgen bis 
zum Abend trotz Sonnenglut und Regenschauern, ist oft, besonders 
von christlichen Schriftstellern geschildert worden *).  Bezeichnend 
ist auch die bittere Klage iiber diese Circus-Leidenschaft bei Tacitus 
im Dialog c. 29. Das Parteinehmen fiir Schauspieler, heisst es da
selbst, die Leidenschaft fiir Fechterspiel und Pferderennen nehme 
den Sinn der Jiinglinge so sehr gefangen, dass kein Raum mehr in 
ihren Seelen iibrig bleibt fiir das Gute, dass man keine andere TJnter- 
haltung bei den jungen Leuten zu hóren bekomme, wenn man ein
mal in einen Hórsaal trete u. s. w. Das sprichwórtlich gewordene 
leidenschaftliche Interesse beruhte ubrigens wesentlich auf der Organi- 
sation der Parteien des Circus (factiones, factionum domini), 
die erst zu Anfang der Kaiserzeit yollendet war. In Alexandria 
diirfte wohl, bei dem bekannten unruhigen Charakter der dortigen 
Bevólkerung, friiher ais irgendwo im Reiche und yielleicht schon 
zur Ptolemaerzeit, diese Parteinahme fiir die Wagenlenker des Hippo- 
droms sich ausgebildet haben, die dann beinahe regelmassig zu 
Mord und Todschlag fiihrte. Urspriinglich gab es nur zwei Farben 
ais Abzeichen fiir die rennenden Wagen, weiss und roth (albata und 
russata); wie friih sie stehend geworden sind, wissen wir nicht, 
denn kein Schriftsteller der Republik erwahnt sie. Kaiser dagegen 
wie Nero und Commodus traten sogar selbst ais Wagenlenker auf 
und liessen dieses Ereigniss jedesmal in den Staatsakten yerzeichnen 2),

«) Vergl. oben S. 179; Plin. Epist. IX, 6, ed. Donnjr II, p. 214; Burckhardt 
Die Zeit Constantin’s des Grossen S. 486 ff.; L. Friedlander Darstellungen aus der 
Sittengesch. Roms I, S. 166. 172, und bei Beclcer-Marguardt Rom. Alterth. IV, 
S. 503. 509. 538.

2) Sueton. Nero. 24; Ael. Lamprid. Commod. 2. 8. 12. Vergl. ausserdem 
besonders Sueton. Calig. 55 iiber Calignla’s Narrheiten: prasinae factioni 
ita addictus et deditus, ut caenaret iu stabulo assidue et maneret. Nero c. 6. 11. 
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wahrend nach guter rómischer Sitte das Auftreten im Circus stets 
fiir unanstandig gegolten hatte. Nach Photios Bibl. p. 831», 38 
Bekk. hatte erst in der 177. Olymp. oder um 72 v. Chr. ein Romer 
Namens Gaius den ersten olympischen Sieg im Dolichos errungen.

Am Circus Maximus, gegen den Aventin zu, lag ein Tempel 
des Consus und Vertumnus, der Gottheiten des Circus; ersterer war 
der Gott des Ablaufs, Vertumnus aber, wie der Name sagt, der Gott 
der Wagenwende4). Dort liessen sich die siegreichen Feldherrn 
dicht iiber der glanzendsten Stelle ihres Triumphzuges, iiber dem 
Circus, abbilden, wahrscheinlich so, wie sie diesen im Triumphwagen 
durchfahren hatten2). Vergil Georg. III, 16 sqq. beschrcibt einen 
solchen Triumphzug3). Am besten sind wir jedoch unterrichtet iiber 
die grosse Gbtterprozession (pompa circensis), welche an den 
ludi Romani u. a. im feierlichen Zuge vom Kapitol aus den clivus 
Capitolinus hinab auf der sacra via nach dem Circus Maximus ab- 
gehalten wurde. Dionysios von Halikarnass (’Apy. 'Pcup. VII, 72) 
stellt die Ordnung des Festzuges folgendermassen dar: Zuerst 
kamen die dem reifen Jiinglingsalter nahe waren und an einem solchen 
Zuge Theil nehmen konnten (oi tou itopitsuetv s/gyts? ijXtztav), die 
Sohne der Ritter zu Pferde, die andern, welche einmal unter dem 
Fussvolke dienen mussten, zu Fuss, jene in Ziige und Rotten (za? 
tkaę ts zat za-a Zoyoo;), diese in Klassen und Ordnungen (zazd 
aoppoptaę te zat Tapetę) abgetheilt, ais ob sie in die Uebungsschule 
(dtdaazaAstov) gehen wollten, um den Fremden die Starkę und Bliite 
des jungen Nachwuchses der Stadt anschaulich zu machen4). Diesen 
folgten die Rosselenker mit den Viergespannen, Zweigespannen und 
Rennern; darauf die Kampfer der leichten und schweren Wettkampfe,

22 cuiu inter initia imperii eburneis quadrigis cotidie in abaco lude- 
ret, ad omnis etiam minimos circenses e secessu commeabat. Ibid, tractum pra- 
sinum agitatorem inter condiscipulos ąuaerens, obiurgante paedagogo, de 
Hectore se loqui einentitus est. Fronto ed. Niebuhr p. 191: Venetus yenalis 
est, mit Anmerkuug aus Capitol. p. 54: L. Verius favebat Prasinis contra Venetos 
turpissime.

4) Propert. IV, 2, 35 sq. est etiam aurigae species Vertumnus, et eius | traicit 
alterno qui leve pondus equos.

2) Vergl. Urlichs Die Malerei in Rom vor Caesar’s Dictatur, Wurzb. 1876, S. 8.
3) Vergl. Juvenal. Sat. X, 36—46, dazu Heinrich’* Erklarung S. 382 f.
4) Tacit. Annal. XII, 41: ludicro circensium, qnod acąuirendis yulgi studiis 

edebatur, Britannicus in praetexta, Nero triumplialinm yeste trayecti sunt, yergl. 
oben S. 245 iiber den priuceps iuyentntis. 
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d. h. die aus Griechenland entlehnten Athleten (Laufer, Ringer, 
Faustkampfer), bios um die Lenden bekleidet. Den Athleten folgten 
Tanzer in drei Abtheilungen, Manner, Jiinglinge und Knaben, in 
Begleitung von Flótenspielern mit kleinen kurzeń Flbten nach alter 
Art und von Citherspielern. Die Tanzer liatteD rothe Tuniken, eherne 
Giirtel um den Leib, Schwerter an der Seite und kurze Speere; 
ausserdem hatten die Manner noch eherne Helme mit prangenden 
Federbiischen geschmiickt. Jede Abtheilung hatte einen Vortanzer 
(praesul, praesultator, Liv. II, 36). Die Tanzer hiessen ludii oder 
ludiones, ihr Waffentanz, der kriegerisclie Uebungen hauptsachlich 
in proceleusmatischen Rhythmen darstellte, und welchen Dionysios 
mit der Pyrrhiche der Kureten1) vergleicht, hiess bellicrepa saltatio 
und sollte von Romulus eingefiihrt sein, damit nicht beim Spiele den 
Romern dasselbe begegnen mbchte, was er den Sabinern gethan 
hatte2). Unmittelbar hinter diesen Waffentanzern kamen die Chore 
der Satyristen, auf diese folgten wieder viele Citherspieler und Floten- 
blaser und darauf derOpferzug; dann die Wagen mit den Bildnisscn 
der Gotter u. s. f. Ihren Namen tensae hatten diese Wagen wahr
scheinlich von den langen Riemen, an denen Knaben, dereń beide 
Eltern noch lebten (pueri patrimi et matrimi), die davor gespannten 
Thiere leiteten3).

1) Yergl. Bd. II, S. 375. 393 iiber itpoopyrjar^psę, und unten § 13 iiber Orchestik.

2) Paul. Diac. ed. Lind. p. 29.
») tensas seu pompam ducebant. Ovid. Fast. VI, 405 in Circum ducere 

pompas. Yergl. Heinrich Werther Programme des Gymnas. zu Herford 1844 
Die circensischen Spiele der Romer; 1847 Die Rennpferde und Rennwagen. Ueber 
Abbildungen vergl. man Annali dell’ Inst. arch. tom. XLII (1870) p. 232 iiber ein 
Relief von Foligno; Krause Gymnast. S. 814, A. 15; Caylus Recueil des ant. III, 
pl. CIX; Panofka Bilder antiken Lebens III, 1 und ofter. Einiges auch bei 
(pregororius Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter I, S. 292 iiber Kunstreiter etc. 
O. John Abhandl. der k. saclis. Ges. der Wissensch. 1870, V, S. 284, A. 78 be- 
merkt, dass ein Reiter neben der ąuadriga bei Wettfahrten noch nicht befriedigend 
gedeutet sei. Dr. Flasch erklart (mundlicli) ais dessen Bestimmung: „um Hinder- 
nisse wegzuraumen11.

Der Circus Maximus ist bei den Autoren bekanntlich auch 
kurzweg der Circus geheissen. Ausser den Spielen diente derselbe 
ais gewóhnlicher Versammlungsart des gemeinen Volkes, wo Taschen- 
spieler, Traumdeuter, Astrologen und Gesindel aller Art aus der 
grossen „Weltherberge“, dem „Compendium der Welt“, sich einfand. 
Es wurde dem Circus gleichsam Maskenfreiheit zugestanden und er 
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heisst geradezu der triigerische, gaunerische (fallax, sieh S. 235 und 
Heindorf zu Horat. Serm. I, 6, 113). Auch fehlte es nicht an Zauber- 
mitteln, mit denen die Wagenfiihrer des Circus sich den Sieg ver- 
schaffen zu konnen glaubten *)•

*) Ein Beispiel bei Burckhardt Die Zeit Constantin’s des Grossen 8. 438.

2) Varro L. L. VI, 13 Eąuiria ab eąuorum cursu; eo die enim ludis currunt 
in Martio campo. Dagegen heisst es bei Ovid. Fast. II, 858 sqq. Marsąue citos 
iunctis curribus nrget eąuos. | Ex vero positum permansit Eąuiria nomen | 
ąuae deus in campo prospicit ipse suo. Ebenda III, 519 altera gramineo spectabis 
Eąuiria campo | quem Tiberis curvis in latus urget aąuis | ąui tamen eiecta si 
forte tenebitur unda | Coelius accipiet pulverulentus eąuos. An der zweiten Stelle 
sagt der Dichter ausdrucklich, dass dieses Fest nur ausnahmsweise, wenn eine 
Ueberschwemmung des Tiber eingetreten war, auf dem Coelius gefeiert wurde; 
also ist die Angabe bei Forcellini Lex. s. v. Eąuiria: duplicia fuere . . . fiebant 
in campo Martio, vel in parte montis Coelii, mindestens ungenau.

Mannigfache Darstellungen von Wettrennen und von den ein
zelnen Scenen bei denselben sind uns auf Kunstdenkmalern erhalten. 
Hermes Enagonios und Pallas Athene treten einem Wagenrenner 
entgegen, ermunternd und gluckwiinschend, bei Gerhard Auserles. 
Vasenbilder 4. Theil, Taf. CCLI. Bekannt ist das Zweigespann in 
einem runden Kuppelsaal des vatikanischen Palastes (Sala della biga), 
dessen W agenkorb mit reichem Blatterschmuck antik ist, nebst einem 
Stiick des rechten Pferdes. Ein vollstandiger Streitwagen mit echtem 
Gestuhl ist im Museo Gregoriano aufgestellt.

Dass bei den Griechen auch das Rennen mit Reitpferden 
ein beliebter Sport war|, ist bereits friiher S. 225. 229. 238. 249. 261, 
gezeigt. Ob dasselbe aber auch unter den Rbmern wirklich in Ge
brauch war, lasst sich bezweifeln, wenn dies auch wegen der Be- 
liebtheit der obengeschilderten Reitspiele wahrscheinlich genug ist. 
Die Art und Weise, wie die auf den 27. Februar und 14. Marz fallen- 
den Eąuiria, das von Romulus fiir den Mars eingefiihrte Pferdefest, 
erwahnt sind, ist wenigstens einer Deutung aufWettrennen auch ohne 
Wagen nicht ungiinstig2).
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§ 13.

Die orcliesliscli-nmsikalisclie Bildung.
Zu den merkwiirdigsten und zugleich herrlichsten Eigentiim- 

lichkeiten des altgriechischen Lebens gehórt nachst der so hoch aus- 
gebildeten Gymnastik die anmutige Kunst der Orchestik. Hierin bot 
sich abermals dem plastischen Sinne der Hellenen die schonste Ge
legenheit, um in gefalligen Rhythmen die Harmonie der Gestalt und 
die Schbnheit der Form zu veranschaulichen und in der Jebendigsten 
Sprache, der Mimik, zum nationalen Ausdruck zu bringen.

Der Doppelweg einer Verkbrperung des Geistigen und Ver- 
geistigung des Kbrperlichen, auf den wir wiederholt aufmerksam 
gemacht haben, zieht sich eben durch die gesammte nationale Er- 
ziehung der Griechen hindurch. Das Verhaltniss von Leib und Seele, 
wie es in der unablassigen Wechselwirkung zwischen der gymnischen 
und musischen Bildung erfasst wurde x), erscheint aber auch durch- 
gehends echt menschlich. Je nach dem Vorherrschen des Gymnischen 
oder des Musischen macht sich in einer beide Bildungsweisen um- 
fassenden Agonistik das Bestreben der liarmonischen Ausgleichung 
geltend. Dem Gymnischen yerleiht das Musische Massigung (ow®po- 
auvir/) und halt es zuruck von dem einseitigen Leiblichen, wie solches 
in einer rohen Turnerei und Athletik sich offenbart; umgekehrt gibt 
das Gymnische dem Musischen Kórnigkeit und bewahrt es durch die 
stete Mahnung ans Leibliche und Conkrete vor einseitiger Verfeinerung 
und Sentimentalitat. Schon in der altesten Periode treffen wir die 
Reprasentanten dieser Zweitheilung. Wie sehr auch in Herakles das 
Gymnische yorwiegt, fiir das Musische ist ihm Linos ais Lehrer bei- 
gegeben, und wenn dieser Lehrer mit der Leier erschlagen wird, so 
ist dies gerade fiir die heroische Zeit ein bezeichnender Zug2). An 
solchen ist auch in den Sagen iiber die reinen Heroen des Musischen, 
Orpheus, Musaios, Eumolpos u. A. keinMangel. Dagegen verdichtet 
sich schon bei Cheiron, dem Seher, Dichter, Wahrsager, Arzte, Pa- 
dagogen der Heroenzeit, die Gesammtauffassung zu dem Bilde eines 
Reprasentanten des Thierischen und Geistigen, der die ersten natio-

ł) Yergl. Bd. I,'S. 198, A. 2, Belege dafiir, dass auch im gewbhnlichen Sprach- 
gebrauche darauf Rucksicht genommen wurde.

2) Vergl. Welcker KI. Schr. I, S. 8 ff. iiber den Linos ais altestes und be- 
deutendstes griechisches Yolkslied.
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nalen Helden erzieht und dem eine spatere Zeit mit ihrem lebhaften 
Doctrinarismus sogar die Abfassung von eigenen Lehrsatzen zuscbreiben 
konnte (u7tob'/jxat Bd. II, S. 12}.

Musik und Tanz sind naturgemass unter den Menschen allenthal- 
ben beliebt’) und es fehlt deshalb auch im Altertum nirgends an ihrer 
Wertschatzung. Aber die antike Musik unterscheidet sich vor allem 
dadurch von der heutigen, dass sie innig mit der Poesie yerbunden 
und bei den meisten Gattungen der Poesie obligat war. Es war 
nicht Gebrauch der Hellenen, mit den rauschenden Tónen einer bunten 
„Tafelmusik“ das Ohr erfiillen zu lassen und die Seele zu betauben 
vielmehr zogen sie es vor, die Betrachtung durch das Mittel der 
Sprache anzuregen und den melodischcn Klang ihrer musikalischen 
Instrumente ais Hiilfsmittel fiir die sinnreichen Tonę hinzuzunehmen, 
welche die menschliche Lippe hervorbringt, jeder andern Ausdrucks- 
weise geistiger Vorstellung an Macht iiberlegen1 2). Der Grieche wollte 
den geistigen Inhalt kennen und aufnehmen, nicht aber die Worte 
durch einen Schwall von sinnlichen Lauten uuterdruckt wissen, einen 
Mischmasch von sich weisend, worin das eigentliche Gedankenver- 
standniss untergegangen ist. Unbestimmte Gefuhle, wenn sie auch 
noch so gewaltig mit siissem Wohllaut sein Herz erregten, gereichten 
seinem Wesen und Geschmacke nicht zur Befriedigung. Er mochte 
nicht einzelne Wórter des Gesanges gleichsam zufallig mit dem Ohre 
erhaschen (mehr gestattet uns seiten das heutige Geschrei und Ge- 
johle unserer Sanger und Sangerinnen in Opern und Concerten), 
sondern es lag ihm daran, die ganze Schbpfung des Dichters, Wort 
fur Wort seinem Gedankengange folgend, zu erfassen 3 4).

1) Pind. Pyth. I, 2 rię axoóei |iev jiaaię aylata? apya.
?) Vergl. Joli. Minckwitz Homer’s Gesange II, S. VI; L. Friedlaender Dar- 

stellungeu aus der Sittengeschichte Roms III, S. 233.
3) Minclcwitz ebenda S. VII.
4) L. Friedlaender Darstellungen aus der Sittengesch. Roms III, S. 235.

Der antike Gesang war iiberhaupt wesentlich recitatiyisch und 
naherte sich mehr oder weniger der Declamation. Daher kann auch 
die Nachricht, dass Vergil’s Idyllen auf dem Theater von Sangern 
vorgetragen wurden, nicht anders ais buchstablich yerstanden werden1). 
Solche Vortrage wurden oft von rhythmischen Gesten begleitet, so 
dass die Darstellung eine halb musikalische, halb balletartige war 
(cf. Petron. Sat. c. 53 odaria saltare). Die Ausdehnung des musi
kalischen Vortrags auf fast alle Formen der Poesie im Altertum setzt 
ein Yerhaltniss zwischen Musik und Text yoraus, das von dem gegen- 
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wartig bestehenden ganz yerschieden war. Wahrend in der heutigen 
Gesangscomposition die Musik durchaus denVorrang vor dem Texte 
behauptet, war es in der antiken gerade umgekehrt; die Melodie 
hatte gegeniiber dem poetischen Text nur eine secundare Bedeutung, 
wie Rhythmos und Versmass, und war gleieh diesen nur ein formelles 
Element der Composition ’)• Freilich war die meliscbe Poesie von 
der Musik unzertrennlich2), allein das melische Gedicht hatte Musik 
und Orchestik wie einen Commentar zur Seite und beherrsclite sie 
durch seinen Text. Erst mit gewissen Jamben gesellt sich der Poesie 
ein Tonstiick bei, das an Instrumente gekniipft und auf volkstiim- 
lichen Gesang berechnet wurde; aber mit modernen ziinftigen Volks- 
liedern lassen sich solche Stiicke gleichwohl nicht zusammenstellen3). 
So ist denn in den alteren Zeiten das schópferische Element ganz 
ausschliesslich im Gesang zu suchen, und die Geschichte lehrt uns, 
dass die selbstandig erfindende Instrumentalmusik erst mit den 
letzten Jahrzehnt.en des XVI. Jahrhunderts beginnt4). Im Mittelalter 
spielten die Spiełleute auf ihren Instrumenten, sei es nun in der 
Kirche oder bei Fest und Tanz, nur solche Musik, welche sie irgendwo 
aus dem Gesang uberkamen. Die Instrumentalmusik ist daher nur 
ein Seitensprbssling des Gesangs; ihre ersten Schritte zu dem Rang 
einer eigenen Kunst bestehen eben darin, dass sie sich vom Gesang 
abzweigt, indem sie neue Wurzeln schlagt, um sich aus ihnen wie zu 
einem selbstandigen Gewachs zu entfalten, und dieser Entwickelungs- 
prozess fallt der Hauptsache nach erst ins XVI. Jahrhundert.

Wie aber im Gesang die Musik sich die Aufgabe stellt, dem 
Worte zum Trager zu dienen, und nur in ihrer Verbindung mit dem 
Wort ais Kunstwerk zu wirken beansprucht, so lehnt sie sich auch 
im Tanz an einen ihr von aussen gegebenen Gegenstand, an die 
Rhythmen und den allgemeinen Charakter des Tanzes, dem sie ais 
regelnde Tragerin dienen will, an, und in diesen Rhythmen findet 
sie ihren Hauptinhalt. In Betreff der griechischen Benennung 
des Tanzes und der Tanzkunst haben wir unsere Ansicht schon im 
zweiten Bandę S. 390 f. ausgesprochen, auch wurde wiederholt das 
Verhaltniss der Orchestik zur Gymnastik beriihrt; indessen ist 
hier abermals geltend zu machen, dass diese Kunst nach der ein-

9 Friedlaender S. 236.
2) Bernhardy Grundriss.der griech. Litt. II, 1, S. 503, 2. Aufl.
3J Vergl. Bernhardy S. 514 f
4) W. J. von Wasielewski Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrh. 

Berlin 1878.
Graeberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 18
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stimmigen Ansicht der Alten ais gymnastische aufzufassen ist. Die 
Griechen nahmen zu Choreuten, wie auch zu Schauspielern wohl- 
gewachscne Gestalten, die ohne Zwang hinreichend weite Schritte 
thun konnten. So war die Eurhythmie ihrer Chore mehr auf 
die raumlichen Schrittweiten ais auf die zeitlichen Langen und 
Stellungen gegriindet. Unser moderner Rhythmos ist aber ein 
zeitlicher, und ob das antike uns zusagen wiirde, ist fraglich. „Der 
chorische Rhythmos war primar ein orchestischer, secundar ein 
musikalischer, und muss also eher mit dem iudicium oculorum ais 
dem iudicium aurium beurtheilt werden *) “. Falsch ist darum das 
Urtheil Philipp's (De pentathlo p. 11 sq), der Platon tadelt, weil 
er die Aestlietik mit der Gymnastik vereinigt habe (Piat, de 
legg. VII, p. 795 D). Das gymnastische Element in der Tanz- 
kunst wird ais solches ausdriicklich von vielen Autoren hervorge- 
hobenNoch in der spateren Zeit wird dieser Zusammenhang 
festgehalten von Lukianos in der Lobschrift auf den Tanz, und sogar 
noch bei Libanios (ed. Reiske Tom. III, p. 388 sq. V, p. 345 sqq.) 
wird ausfiihrlich erortert, wie der Padotribe und der Gymnastes den 
jugendlichen Leib geschmeidig machen und zur Orchestik vorbilden, 
in der eben nach den Leistungen jener Zeit eine erstaunliche Bieg- 
samkcit erfordert wurde. Das in der Orchestik waltende gymnastische 
Element ist ais ein durch Rhythmos und Grazie in Zaum gehaltenes 
zu betrachten; die korperliche Kraft hat hier nicht freies Spiel und 
kann nicht beliebig eine gegeniiberstehende Kraft priifen und er- 
schópfen. Das Gesetz des Rhythmos beherrscht jede Bewegung, 
entriickt sie der Willkiir und erhebt sie in das Gebiet der Schonheit 
und Anmut. Die Orchestik verhalt sich also zur Gymnastik wie die 
Musik zur Poesie (Bd. II, S. 392. 394). „Wenn man die Poesie ais 
Substrat der sie belebenden Musik betrachten darf, so erscheint die 
Gymnastik ais Grundlage der das gymnastische Element zur Plastik 
erhebenden Orchestik14 (Krause Gymnastik S. 813). Wie die Ton- 
kunst Empfindungen und Thaten, welche die Poesie mit dem edlen 
Materiał der Sprache bezeichnet, in lebendigen, seelenvollen Tónen 
darstellt, so veranschaulicht die Orchestik Gefiihl und Handlung in 
unmittelbar ergreifender Weise und fuhrt sie in drastischen Bildern 
dem Auge vor. Kiirzer noch diirfen wir Orchestik diejenige Kunst-

1) Christ. Kirchhoff Die orchest. Eurhythmie der Griechen, Altona 1873, 
2. Theil, S. 19. Vergl. 1. Theil S. 5.

8) Xenoph. Symp. c. 22 on rov na’8’ śitrjvouv, u>{ L tr} ópy^aet anav to aidpa 
yupaCot xrX. 23 ón xaX«J« fupva<st xai ra śpi óppjpara.
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thatigkeit nennen, die leibliche und geistige Schonheit, ebenso wie 
Gymnastik und Musik, lebendig mit einander vermittelt. Man muss 
sich nur łiiiten, die hochgebildete und stets von einer bestimmten 
geistigen Kunstidee beseelte hellenische Orchestik etwa mit den 
„Tanzfiguren“ unserer Zeit yergleichen zu wollen.

Wie der Ringkampf (ita/.-r;) die Gymnastik in nucę enthalt und 
gelegentlich die gesammten Leibesiibungen auch wirklich vertritt, 
so stelit bei den Alten die Orchestik ais B lii te der musischen 
B i 1 d u n g fiir den Begriff Bildung iiberhaupt (Bd. I, S. 333; II. S. 392 ; 
oben S. 180 iiber palaestrici motus); der pooaizoę ist der gebildete 
Mann im Gegensatze zum aptonaoc. Nur der grimmige Ares und der 
grause Tod sind ohne frohlichen Sang und Klang *)•  Um einen vbllig 
ungebildeten Menschen zu bezeichnen, wahlte man auch den sprich- 
wórtlichen Ausdruck oods ra rpia Lnjatyópoo pąvojaxei, d. i. er ist ohne 
alle orchestische Bildung -). Eine grosse Anzahl ahnlicher Benenn- 
ungen, theils von musikalischen Instrumenten theils vom Tanze ent- 
lelmt, sind der griechischen wie der lateinischen Sprache gelaufig3). 
Wie friiher nachgewiesen wurde, gab es im Altertum eine Menge 
Spiele, in denen die Bewegung nach dichterischen Rhythmen und 
im Takte sich entfaltete und so die natiirlichste Veranlassung bot, 
unter Absingung eines damach gedichteten Liedes einen geistigen 
Gehalt darzustellen. Damit erhob sich das Spiel schon deutlich zur 
Orchestik. Anscheinend waren einige lakonische Tanze von dieser 
Art, wie die StitoSfa4). Aus Aristophanes Lys. 1243 ff. erfahren 
wir, dass dieser Tanz im trochaisch-dipodischen Rhythmos getanzt 
wurde unter Begleitung von Gesang und Flotenspiel, womit die Dar-

J) Aeschyl. Suppl. 665 ’Apł]{ a/opoę azidapic SazpuoyMoę. Sophokl. Oid 
Kol. 1223 Motp’ avu|iśvaio{ alupo? a/opo;. Piat, de legg. p. 654 B o pev duaiSsuroc 
dj(opeu-oc śarai, rov iteitat8sup.evov tzav<u{ ze^opeozóra dereov z~X.

2) Vergl. Rheinisches Museum 1876, S. 601 und das Sprichwort itdvra ózA 
und Snjatyopoę = 8 im Wiirfelspiel.

3) Aristopli. Ach. vs. 679 —681 yspoMraj zanpouj zai itap su X ł] pevo uę, 
dazu Schol. zopiaię itapeę»]A^a9ai leyozrai aÓAoi ol ra; •ĄmaaiSac Sieppijfpśzoi. Iiorat. 
Epp. II, 3, 211 accessit uumerisąue modisąue licentia maior, und in Ueber- 
tragung Epp. II, 2, 144 sed verae numerosąue modosąue ediscere vitae. 
Tacit. dial. 1 iisdem nunc numer is iisdemąue rationibus perseąuar; mit An- 
spielung auf die„Gange“ der Fechtenden; vgl. Orelli's Anmerknng zu dieser Stelle; 
die Gleichnisse vom Ballspiel Plutarch. rapl -ou ax. c. 3. 14; vom Kitharspiel c. 7.

4) Wahrscheinlich identisch mit StitoStapóę, ittAzpa, itoSiapóę, vgl. die Stellen 
bei Krause Gymnastik S. 844, A. 8 und bei E. von Leutsch Grnndriss der griech. 
Me trik S. 376 iiber die Deikelisten etc. S. 380 8mo6iap.óc. 

18*
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stellung auf einem neapolitanischen Relief, herausgegeben von Para- 
skandalo 1817, zu stimmen scheint. Die spartanischen Jiinglinge 
iibten, nach Lukianos itepl op/. 10 ff. mehrere solche Tanze, wie den 
beliebten Kettentanz (oppoę). Einfacher noch ais in solchen Spielen 
liegt der Anlass fiir Tanzspiele in dem stark ausgebildeten Balispiel 
der Alten (Bd. I, S. 85 ff.), das von jeher und bei den verschieden- 
sten Gelegenheiten in gleichem Grade auch agonistisch verwertet 
wurde, wie es dem gewohnlichen Zweck der Erholung und Diatetik 
diente, letzteres vorzugsweise unter den Rbmern. Ganz naturgemass 
endigten die meisten Ballspiele, indem ihre tanzende Bewegung iiber 
den sinnig lebhaften Hellenen bald die Oberhand gewann, in ein 
Orchem mit Gesang, unter mannigfachen mimischen Gestaltungen und 
unter Scherz und Lust. Ausserdem begreift es sich leicht, wie durch 
den eifrigen Betrieb des Turnens, welches die dorische Jugend sich 
durchaus angelegen sein liess, alle mimisch-agonistischen Tanzspiele 
gar bald auch zu complicirten Darstellungen von Kampfscenen sich 
ausbilden konnten, in der Pyrrhiche u. a., welche dann unter Flóten- 
und Leierklang mit allem Ernste der strengen schulmassigen Gym
nastik ausgefiihrt zu werden pflegten. Die Musik, bemerkt Lukianos ’), 
begleitet die Lakedamonier in allen ihren Bewegungen; mit fest ge- 
regeltem Schritte riicken sie dem Feind entgegen, und im Kampfe 
selbst, nachdem die Flotę das Zeichen zum Angriff gegeben, be- 
stimmen Takt und Tonę die Bewegungen des Kriegers. Noch jetzt 
sehen wir, wie ihre Jiinglinge der Tanzkunst nicht minder eifrig ob- 
liegen ais den Waffeniibungen (ou pe'.ov op/sta&at 7*  oitf.opa/sw). 
Wenn sie sich von ihren Ring- und Faustkampfen erholen wollen, 
so losen sich diese Anstrengungen in einen friedlichen Tanz auf; ein 
Flótenblaser sitzt mitten unter ihnen und begleitet sein Spiel mit 
Taktschlagen; die Jiinglinge schlingen einen Reigen und fiihren, nach 
dem Takte sich bewegend, die mannigfaltigsten Figuren aus (a/./pata 
7ravróta ev8stxvovtai), die bald kriegerische Bilder, bald tiindelnde 
Scherze darstellen.

Um aber die Orchestik, die glanzendste und bildsamste aller 
Leibesiibungen, noch deutlicher wiirdigen zu konnen, wollen wir im 
Folgenden unterscheiden zwischen einer religiósen und einer 
profanen Art des Tanzes. Urspriinglich war allerdings auch in 
dieser Kunst, gleichwie in den gymnischen Wettkampfen zu Ehren 
von Góttern, Heroen und hochverdienten Kampfern iiberhaupt, das

6) ętept ópy. c. 10, vgl. auch Bd. II, S. 393.
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religióse Prinzip das vorherrschendeJ) und unter den hellenischen 
Stammen gleichmassig verbreitete. Jedoch ist die Benennung ispa 
pooatzTj beispielsweise nicht etwa von einer heiligen Musik im modernen 
Sinne zu verstehen, sondern ais ehrendes Pradikat der Kunst iiber- 
haupt aufzufassen 1 2 * *). Geistliche und weltliche Lieder nebeneinander, 
wie wir Deutsche und die Vblker des Nordens, kennen die "V blker 
des Siidens und vor allen das altgriechische nicht. Dieser Dualismus 
von uns Neueren so wie mancher Orientalen ist ihnen so fremd, dass 
die Gottheit vielmehr an der ungebundensten Heiterkeit Theil nimmt. 
Das Volksfest, welches Freiheit, Lustbarkeit und Spott in vollstem 
Messo gewahrt, hat der Gott eingesetzt und die Gebrauche selbst 
veranlasst oder nicht selten sogar selbst yorgemachts). Alle wirk- 
lichen Volksfeste, die gerade Volksfeste sein wollen, sind zu
gleich religiós ł). Ein blosses Zuschauen und Herumstehen bei den 
offentlichen Festen war im Altertum keineswegs die Regel, wie schon 
die bekannte Unterscheidung von drei Zuschauerklassen bei den 
nationalen Spielen zu Olympia erkennen lasst, die dem Pythagoras 
zugeschrieben wurde (Cicero Tusc. disp. V, 4, 9.). In Sparta war 
es sogar ein gebrauchliches Wort auf dem Turnplatz: „Entweder 
das Kleid herunter und mitspielen oder fort von hier!“ So halt noch 
in unseren Tagen das Landvolk, so weit es von jener Ueberbildung 
verschont ist, die allem Gymnastischen feindlich und jeder frohsinnigen 
Aeusserung bei Festen auch aus Griinden des „Muckertums“ abge- 
neigt ist, an der yolkstumlichen Verbindung von Religion und Turn- 
spiel fest, zumal in jenen Gegenden, wo die „Leonhardsfahrten“ u. dgl. 
noch nicht vóllig verschollen sind. Ueberall da, wo aus alten Zeiten 
ein kleiner Schaferlauf, ein Bauernspiel, ein Fischerstechen oder sonst 
ahnliches sich erhalten hat, bildet eine religióse Cultushandlung den 
Anfang und gibt die Weihe. Nimmt man noch den Umstand hinzu, 
dass wie in Italien heutzutage, so noch viel haufiger bei den Griechen 
auch Beine und Fiisse mitsprachen 5), bei symbolischen Handlungen 
des religiósen Glaubens wie des alltaglichen Lebens betheiligt waren, 
so ist klar, wie sich diesen Menschen der Tanz ais Eins mit dem 
poetischen Vortrage einfinden und ausbilden musste. Was den sinn- 

1) Vergl. Winkelmann Gesch. der Kunst I, 1, S. 6.
2) Julian. Epp. 56 p. 566 ed. Hertl. ćepat ŚTtip.sXł]3>ivat uosizi,; . . . ■ 

autoi ta? tpuyaę uno -ojs Osia? pouatx^ę xa6ap&śvreę.
3) Bucliholts Die Tanzkunst des Euripides S. 129.
4) Vergl. die Ausfiihrungen bei Jager Die Gymn. der Hellenen S. 135—143. 
•') Bei Plntarch. Quaest. Symp. IX, 15 heisst geradezu die opX’lolt eine

•nonjaię muntiuaa nnd die ttołijoic eine opyrjait <pSeYfopśv>].
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lich Denkenden recht deutlich und gefallig sein sollte, musste von 
dieser dem Auge verstandlichen Sprache unterstiitzt sein, mochte es 
auch noch so ernst und wiirdig sein; und wie viel mehr, wenn aus- 
gelassene Lustigkeit und heitere Lachlust geweckt werden sollte 9. 
So traten denn bei der Feier der Gotter und Helden eines Stammes 
ganz von selbst, so zu sagen, festliche Chore hinzu, insbesondere 
Knabenchore, welche zu ihrem Tanze eigens eingerichtete Gesange 
(uTtop^trra) abzusingen pflegten; daher die stehenden Ausdriicke 
/opiósw beo'v, einen Gott mit Chortanz ehren, feiern (Pind. Isthm. I, 7; 
Sophokl. Ant. 1138); auch łZćjoetv ttvd, durch Reigentanz ehren 
(Eurip. Herakl. 690; Iphig. Aul. 1480); und sogar to
tw bstó, von einer „Sprungprozession“ nach Art der Echternacher 
(Aelian. Ilist. An. XI, 8). Wahrscheinlich war jede Kunst zuerst 
der Verehrung einer Gottheit dienstbar und yerdankte vielmelir dieser 
Verehrung iiberhaupt ihren Ursprung, wie verschieden dariiber auch 
die Meinungen auf einer ganz verschiedenen Culturstufe der Vblker 
lauten mbgen. Btichliollz- S. 38 weist in seinen Bemerkungen hieriiber 
passend auf das Mutterland unserer europaischen Bildung hin, Italien, 
welches zweimal diese Erscheinung zeigt: im Altertume durch den 
Beginn der Dichtung mit heiligen Spriichen und Tanzen der Arval- 
briider; im Mittelalter durch das Erwachen der dramatischen Lite
ratur in den sog. Mysterien. Vielleicht konnte, meint er S. 39, eine 
Erforschung der ersten Entstehung der Tanzkunst geeignet sein iiber 
die urspriingliche Vereinigung der Dichtkunst mit der Religion mehr 
Licht zu verbreiten. Nach dem Urtheil der Alten selbst hatte keine 
Nation die Tanzkunst so sehr geliebt wie die indische. Wenn die 
Inder, erzahlt Lukianos n. dpy. 17, des Morgens der Sonne ihre 
Verehrung darbringen wollten, so begriissten sie dieselbe unter ehr- 
furchtsvollem Schweigen mit einem Tanze, der die regelmassige Be- 
wegung des Sonnengottes nachahmen sollte (vergl. Arrian. de exp. 
Alex. 6, 3). Wir finden bei den Indern Musik und Tanz bei jeder 
weltlichen Feierlichkeit, bei Hochzeiten, Krbnungen und Volksfesten, 
um den Frohsinn zu beleben; auch wurden dabei Segensspriiche oder 
Toaste (asinvadas) auf das Wohl hoher Personen unter Musik aus- 
gesprochen (Ramayana I, 63 sq ).

Unzweifelhaft ist so viel, dass der Tanz iimGefolge milderer 
Sitten seit der Ausbreitung des Ackerbaues sich ausgebildet hat, 
daher werden uns Sonne und Mond, das ist die Gottheiten der Jahres- 
zeiten, sowie landliche Gotter ais Yorsteher und Begriinder dieser

1) liuchlioltz a. a. O. S. 19. 
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Kunstiibung genannt. Wen aber sollte nicht das liebliche und von 
allen Kritikern ais uralt erkannte Gemalde der Ilias bewegen (XVIII, 
567 ff.): „Jungfrauen sowie Junggesellen jugendlich heiteren Sinnes 
lasen die honigsiisse Frucht in geflochtene Korbę. Mitten unter ihnen 
spielte ein Knabe auf hellklingender Leier eine reizende Weise und 
sang dazu mit zarttóniger Stimme ein schones Linoslied; dieWinzer 
begleiteten ihn gleichzeitig unter Reigentanz und Jodelruf, mit den 
Fiissen stampfend und hiipfend“ ’). In Delos wurden nach Lukianos 
ir. op/. c. 16, alle Opferhandlungen unter Musik und Tanz verrichtet; 
Chore von Jiinglingen fiihrten unter Floten- und Kitharspiel und Ge- 
sangen Tanze auf, wahrend die erlesensten und angesehensten unter 
ihnen den Chor mit Pantomimen begleiteten. Hieraus eben erklart 
sich uns der grosse Reichtum der griechischen Lyrik an solchen 
Tanzliedern (Jit >p/7;pa-a), und dass iiberhaupt die Form in der 
alten Kunst einen ganz andern Wert behauptcte ais in der modernen, 
die Melodie z. B. niemals in der Art sich geltend machen konnte, 
dass sie die Gemiiter der Zuhórer vom Inhalt abzog. Der Grieche 
nannte sogar urspriinglich den Takt Tanz und umgekehrt; dies lehrt 
uns Platon im zweiten Buch von den Gesetzen an mehreren Stellen, 
besonders im 9. Kapitel, wo es heisst: Die Ordnung der Bewegungen 
nennen wir Rhythmos; die der Stimme, des Hohen und Tiefen, nennen 
wir Harmonie; beides vereinigt aber /opita oder chorisclie Auffiihrungi) 2).

i) Sielie Homer, hymn, in Apoll. 516 ot pqosovxeę ?zovro, dazu die 
schóne Erklarung des pijaoew bei Buchholtz Tanzkunst. des Eurip. S. 40. Ueber 
Tauze am Brunnen cf. Lobeck Aglaoph. I, 285 yopoóę -rtspt to tppśap, rijv itepi tó 
tppśap opffiaw. Die Schilderung eines sang- und klangreichen Hochześtsfestes bei 
Theokritos im Epithalamion der Helena, Eidyll. XVIII, 7 sqq. Hesiod. Scut. Herc. 
vs. 278 uuo Xtfjpa>v ojpiyfuiy, vs. 280 uuo tpopptfpDY, vs. 281 uit aulou u. s. tv. 
Kiichly Akad. Vortrage und Reden I, 191 ff. iiber die Hymenaen oder Hochzeits- 
lieder.

*) Buchholtz a- a. O. S. 101.

Aus dem religiosen Chortanze entwickelte sich der profane, von 
friedlichem oder kriegerischem Charakter, je nachdem er mit oder 
ohne Waffen ausgeftihrt wurde. Natiirlich ist auch hierbei, wie bei 
der nationalen Gymnastik, das agonistische Element von be- 
sonderer Bedeutung; letzteres zeigt sich hauptsachlich in den auf 
Musik und Orchestik beziiglichen Mythen und in den Sagen vom 
Wettstreite sterblicher Meister der Kunst mit Gottern, welche viel- 
fach, gańz abgesfehen von ihrer moralischen Anwendung, den Sinn 
erkennen lassen, dass ein solcher Meister die hbchste Stufe seiner 
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Kunst erreicht habe’). So bildete denn der Tanz bei den Opfern, 
welche zur Verherrlichung der Gotter dienten, auch den Uebergang 
zur gymnastischen Erziehung derJugend, weil gerade der 
Verbindung von Poesie, Musik und Tanz eine hochst bedeutsame 
Einwirkung auf das menschliche Herz zugeschrieben wurde. Ein 
besondercs Gewicht legte man daher auf dieMelopbie, auf die Natur 
derRhythmen und Harmonien; dieselben mussten dem Texte angepasst 
und mit dessen Sinn in Einklang gebracht werden. Nach den Angaben 
bei Platon, Aristoteles und einigen andern, die gelegentlich yon der 
Musik handeln, dann auch nach den auf uns gekommenen Schriften 
der Harmoniker, lasst sich ziemlich genau erkennen, dass ebendarum 
fiir jede Gattung lyrischer Poesie eigene Harmonien angewendet 
wurden, weil man letzteren eine Wirkung auf das menschliche Gemut 
zuschrieb, gleich jener, welche die Gymnastik auf den Kórper ausiibt. 
Die Wirkung selbst, glaubte man, liege theilweise in der Natur der 
Harmonien, hauptsachlich aber in der dynamischen Lagę einer jeden, 
so dass die hóher liegenden (auvT0V0Ć) ais bpłjwdći; und dispipriza!, 
die tiefer liegenden (c?vetpśvat) ais weiche oder pakazat', aopnoTizat, 
und die zwischen beiden liegenden ais die z u r E r z i e h u n g mehr 
geeigneten betrachtet wurden. Man ging eben auch hinsichtlich 
der Harmonien von dem Prinzip aus, dass die Vortrefflichkeit in der 
Mitte liegt. Daher empfiehlt Sokrates bei Platon nur die dorische 
und phrygische Tonart ais die zur Erziehung geeigneten2). Nach 
Aristoteles freilich ware diese Empfehlung der phrygischen Harmonie 
neben der dorischen ein Missgriff: denn die erstere ist unter den 
Tonweisen das, was die Flotę unter den Instrumenten ist; sie wirkt 
ziindend auf die Leidenschaft, sie berausclit die Sinne und reisst zu 
wilder Begeisterung hin (vgl. Bd. II, S. 358. 367.). Dieselbe Wirk
ung wie den Harmonien schrieben die Alten den Rhythmen zu; sie 
verglichen die ersteren mit dem weiblichen, die letzteren mit dem 
mannlichen Geschlechte, beide vereinigt aber betrachteten sie ais die 
Seele, die bewegende Kraft, welche die Poesie belebt. Leider sind 
uns jedoch iiber die antike Melopóie und Rhythmopóie keineBerichte

*) Vergl. Welcker KI. Schr. I, 39; S. 53 iiber Linos ais Kitharist: „Um 
einen sterblichen, wenn auch halbgóttlichen Kitharoden nur in Vergleich mit 
Apollon zu bringen, ist ais Motiv ubermiitiges Selbstgefiihl in diesem, das freilich 
nach dem Sinne der Sagę fiir ihn zugleich das hóchste in der Meinung der Weit 
bekundet, gebraucht11. Sieh auch iiber Marsyas Bd. II, 367.

2) Vergl. Dr. Joh. Tzetzes Ueber die altgriechische Musik, Miinchen 1874, 
S. 108 f.
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erhalten und ist uns dadurch die Móglichkeit entzogen, auf die Metrik 
der lyrischen Poesie des Altertums sicher zu schliessen *).

1) Tzetzes a. a. O. S. 110 Anmerk.
2) Polit. VIII, 7; vergl. auch in den Fragm. Hist. Gr. I, 288 iiber den 

ethischen Wert der Musik.

Das urspriingliche Verhaltniss ist natiirlich bei Plutarchos ■aspl 
jiooo. 27 bereits verwischt, wenn er angibt, die Tonkunst habe in 
Griechenland zwei Hauptzwecke gehabt: erstens zur Verehrung der 
Gotter zu dienen, zweitens zur Bildung der Jugend. Von ihrer ver- 
edelnden Wirkung auf den Geist iiberhaupt durch Melodie und 
Rhythmos handelt noch Aristoteles einsichtsvoll1 2). In allgemeineren 
Ausdriicken allerdings wird zu allen Zeiten von ihrer Bedeutung und 
Hochschatzung gesprochen. Fiir uns ergibt sich indessen aus der 
friihzeitigen und allgemeinen Anwendung der Musik bei den Hellenen 
abermals ein sicherer Schluss auf ihr lębhaftes Gefiihl und ihre 
grosse Empfanglichkeit fur Harmonie, in welcher auch die gesammte 
Bildung ihre kraftigsten Wurzeln hatte. Ein interessantes allegorisches 
Bild gewahrt in dieser Hinsicht die Sagę von der unwiderstehlichen 
Macht des Sirenengesangs (Odyss. XII, 39 ff.). Ais die neun Musen 
ihr Klagelied anstimmen iiber des Achilleus Tod, kann keiner der 
Achaer sich der Thranen enthalten; siebzehn Tage und Nachte be- 
weinen Sterbliche und Unsterbliche den Tod des Peliden (Odyss. 
XXIV, 60 ff.). Daher ist aber auch der Sanger ein gottergleicher 
Mann (Mo; av7]'p), denn Gesang und Saitenspiel bringen, wie in den 
homerischen, so jederzeit in einfachen und starken Gemiitern einen 
erstaunlichen Eindruck hervor. Wenn Homeros das beste und an- 
genehmste aufzahlt, bemerkt Lukianos it. o’p/. 23, was die Sterblichen 
kennen, nennt er den Schlaf, die Liebe, den Gesang und den Tanz, 
aber nur den letzteren nennt er den „untadligen“. Und da er dem 
Gesang das Beiwort „siiss“ zutheilt, der Gesang aber ein Begleiter 
des Tanzes ist, so kómmt nach dem Zeugniss Homer’s auch dieses 
Beiwort dem Tanze zu; denn reizend ist in Wahrheit ein Gesang, 
vom Reigen der Tanzenden begleitet, und eines der schbnsten Ge- 
schenke, welches die Gotter uns machen konnten.

Von der ausserordentlichen Empfanglichkeit der Griechen fiir 
musikalische Eindriicke, sowie von der begeisternden Wirkung dieser 
Eindrucke zeugen zahlreiche Mittheilungen (vergl. Bd. II, S. 371 ff.) 
von der Art, wie die bei Plutarchos Symp. VII, 5, 1 iiber einen 
Auloden, der seine Zuhorerjdurch den Zauber seines Vortrags fórm- 
lich zu mimischen Bewegungen fortzureissen yerstand, so dass sie 
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sich nicht mehr mit Beifallsbezeigungen hegniigten, sondern in grosser 
Anzahl (a',eir7)óiiw ot rcoD.oi) aufsprangen und in einer dem Melos 
entsprechenden Weise sich mimisch hewegten. Auch von der iiber- 
schwanglichen Wirkung des Gesanges wird uns, von den Mythen 
abgesehen, in historischer Zeit mancherlei berichtet. Ais einmal 
Solon iiber Tisch seinen Neffen ein Lied (pśko:) der Sappho hatte 
singen gehórt, war er hocherfreut und befahl dem Jiingling es ihn 
zu lehren. Und ais jemand fragte, warum er solches beabsichtige, 
antwortete Solon: Um dieses Lied zu lernen und dann zu sterben 9- 
Um diese Anekdote richtig zu wiirdigen, ist daran zu erinnern, dass 
auch nach Aristoteles’ Meinung (Bd. II, S. 357) die Jugend deshalb 
Musik lernen soli, um sie im spateren Alter nach ihrem vollen Werte 
auf sich wirken zu lassen; aber auch nur der Jugend ziemt die 
Ausiibung, dem Mannę nicht mehr, der begntigt sich mit dem Ge- 
nusse, zu dem eigene Kenntniss und eigęne Ausiibung ihn befiihigt 
hat. Damit ist eben von selbst einem handwerksmassigen Betriebe 
der Musik vorgebeugt. So war es dem wahren hellenischen Kalo- 
kagathos noch in den Tagen eines Plutarchos oder Lukianos hochstens 
gestattet, seine Freude zu haben an den Werken fremden Fleisses 
und fremder Kunst, aber es galt fiir unanstandig, selber ein Kiinstler 
zu sein oder auch nur sein zu wollen.

Welche Wirkung auf die Jugendbildung Platon den musischen 
Kiinsten zuschrieb, wurde schon Bd II, S. 351 ff. nachgewiesen; 
ebenso, dass bei ihm folgerichtig die Gymnastik in zwei Haupttheile 
zerfallt, das Ringen und die Tanzkunst. Letztere verbindet nach 
Platon die physische und moralische Erziehung mit einander; ge- 
legentlich lasst er die Tanzkunst sogar in einem einseitigen Ueber- 
gewicht erscheinen, wie wenn er in den Gesetzen TI, p. 673 A be
merkt: Die Bewegungen des Kbrpers, denen wir den Namen Tanz 
der Spielenden ('uatCóvTu>v op/rjatę) beilegen, konnen, wenn sie den 
Kórper bis zur Yollkommenheit auszubilden bestimmt sind und diese 
Kunst einen solchen Zweck wirklich erreicht, Gymnastik genannt 
werden. Der Ursprung aber der Tanzkunst liegt fiir Platon in der 
Nachahmung, womit die Geberden dasjenige begleiten, was man 
vortriigt (ptpr^oi; t<lv ).eyo|iivtvv a/rji-wat , De legg. VII,
p. 816 A). Sie bildet den Anstand, die Gewandtheit und Schbnheit 
der Glieder und Theile des Kbrpers, und bewirkt so in allen Be
wegungen derselben den Ausdruck des Ebenmasses (ebenda p. 795 E). 
Sie theilt sich in zwei Gattungen, die wiirdige und die spottende,

>) Stob. Flor. II, p. 8 no. 58, coli. Aelian. ed. Herćh. II, p. 256, fragm. 187. 
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die selbst wiederum in zwei Arten zerfallen. Hiervon sind die der 
wiirdigen Gattung der Friedenstanz1) und der Kri eg stan z2). 
Ersterer hat abermals zwei Unterarten, wovon die eine mit lebhafterer 
Freude sich bei solchen aussert, die aus Leiden und Gefahren in 
gliickliche Umstande entronnen sind; die andere bei denen, dereń 
Wohlfahrt schon eine Weile dauert und auch zunimmt, im Ausdruck 
der Freude gemassigter ist ais jene. Nun sind aber bei jedermann 
die Leibesbewegungen starker bei grosser Freude, und umgekehrt 
minder heftig bei einem geringeren Grad der Freude. Ferner wer 
gemassigteren Sinnes ist und sich mehr an Tapferkeit gewóhnt hat, 
dessen Bewegungen werden minder heftig sein, wenn sein Zustand 
sich andert, dagegen wird bei dem Feigen und bei dem, der seine 
Leidenschaften nicht zu massigen gelernt hat, die Freude starkere 
und heftigere Bewegungen hervorrufen (ebenda p. 814 E sq.). Beim 
Kriegstanze werden die Bewegungen schóner liorper und tapferer 
Seelen im Kriege oder in gewaltsamen Anstrengungen dargestellt 
(Band II, S. 396); beim Friedenstanze ist gleiehfalls immer darauf 
zu sehen, ob man sich, gemass der Natur des schonen Tanzes, auf 
eine in Choren wohlgesitteter Manner ganz anstandige Weise betrage 
oder nicht. Hier miissen vor allem Tanze von zweideutigem Charakter 
(«tutp'.a3ł;TOt>|xśv7) op/ijaię) nicht in die gleiche Klasse mit Tanzen 
von bestimmtem Charakter (ayapętapijnjto; opłatę) gesetzt werden. 
Namlich alle bakchischen und den bakchischen verwandten Tanze, 
die sogenannten Nymphen-, Pan-, Silenen- und Satyrentanze, welche 
Betrunkene nachahmen und Siihnungen und Weihungen darstellen, 
alle Tanze dieser Art gehbren offenbar weder zu der kriegerischen 
noch friedlichen Gattung; auch ist ihre eigentliche Bestimmung nicht 
leicht anzugeben. Jedoch stehen dieselben in keiner Beziehung zum 
offentlichen Leben im Staate (De legg. VII, p. 815 C).

Alle die wiirdigen Chortanze, bei denen der Takt wohl- 
anstandig und einfach sein muss und die bunten und mannigfaltigen 
Uebungen nicht zugelassen werden sollen, sind den Mu sen und dem 
Apollon geweiht, auch dem Dionysos, wenn sie von den Alten 
geiibt werden. Wie schon ihre Eintheilung angibt, dienen sie theils 
zu Vorbereitungen und Uebungen fiir den Krieg, z. B. mehrere 
schickliche nachahmende Tanze, wie die Waffenspiele der Kureten 
auf Kreta und der Dioskurentanz zu Lakedamon, ebenso die Waffen-

’) p. 816 C to e!pi]vizóv eióoę, eiprpwi] óppjaic VII, p. 815 A.
2) irjppfyt), ró łtokep.izóv eióoę VII, p. 815, ewitliot opy^an bei Heliodor. Aithiop. 

III, 10; vergl. Bd. II, S. 395.
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tanze der Pallas in Athen, theils auch zur Feier der Gottheiten bei . 
Betfesten und anderen Gelegenheiten (De legg. II, p. 653 sqq. 665 
A; VII, p. 796 B sqq,). Immer aber soli die Nachahmung schbner 
Kórper und edler Seelen zur Erzeugung der Tugend in ihnen liegen ; 
so dass die spottenden Tanze, welche nur hassliche, Lachen und 
Necken darstellende Kórper nachahmen, bios Sklaven und gedungenen 
Fremden (;śvot; sp;jua9ot;) iiberlassen werden diirfen. Doch wird 
das blosse Kennenlernen derselben gestattet, um desto besser jene 
wiirdigen Tanze in ihrem Unterschied von letzteren schatzen zu 
lernen (De legg. VII, p. 816 D sq.).

Nach Platon’s Gesetzgebung soli die Wahrheit, dass nur das 
gerechte Leben ein gliickliches sei, den jungen und zarten Seelen 
durch drei Chore mit Gesang eingeflbsst werden. Der erste 
dieser Chore, aus Knaben bestehend (itasóizd? yopóf, De legg. p. 664 
D, 665 A, 765 A) soli zu dem Volke solche Gesange, welche sich 
auf diese Lehre beziehen, singend auf das beste einherschreiten; der 
zweite aus solchen bestehend, die bis an dreissig Jahre alt sind, soli 
den Paian*)  ais Zeugen fiir die Wahrheit des Vorgetragenen anrufen 
und ihn anflehen, dass er den Jiinglingen hołd sein und ihren Seelen 
diese Lehren sanft einreden ([isra itstDoóę) mogę. Beiden Chbren 
stehen Apollon und die Musen vor. Der dritte endlich, der des 
Dionysos, besteht aus Mannern von dreissig bis sechzig Jahren1 2).

1) tov IIa’.dva, Apollon, dem dieser Clior geheiligt ist. Paan bedeutet ur- 
spriinglich den Hymnos anf Apollon, spaterhin auch Gesang zu Ehren anderer 
Gotter. Bekannt ist der von Aristoteles gedichtete, bei Athenaios und Diog. 
Laertios erhaltene herrliche Lobgesang auf Hermias, den Tyrannen von Atarneus, 
um dessentwillen Aristoteles von Demophilos in Athen der Gottlosigkeit beschul- 
digt wurde. Yergl. Statius Theb. IV, 157 Herculeum Paeana canunt vastataque 
monstris | omnia, dazu den Excurs bei Lemaire Tom. II, p. 467.

2) De legg. II, p. 664 B sqq. Vergl. iibrigens die Angaben bei Plutarch 
iiber den Wechselgesang dreier Chore in Sparta, des Chores der Alten, der jungen 
Manner und der Knaben, weiter unten und Bd. II, S. 400.

Sollen diese von den Gbttern verliehenen Chore des Apollon, 
der Musen und des Dionysos ihren wahren Zweck erreichen und 
vor Missbrauch bewahrt bleiben — denn das wirklich Schóne er
scheint nicht Allen ais dasselbe, sondern widerstreitet der Natur, dem 
Charakter oder der Gewohnheit, und unterliegt alsdann dem Hass- 
lichen — so muss nach Platon ein Mittel angewendet werden, dessen 
sich die Aegypter bedienten. Bei diesen durften namlich die Dichter 
nicht etwa nach eigenem Gefallen nur diejenigen Rhythmen, Melodien 
und Worte auswahlen, woran sie selbst das meiste Vergniigen fanden, 
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und dann nicht etwa damach die Jugend wohlgesitteter Burger in 
den Chóren unterrichten, ohne sich im mindesten darum zu bektimmern, 
was fiir Einfluss auf Tugend und Laster das alles haben werde, 
sondern bei ihnen war aller Tanz in der Art geheiligt, dass an be- 
stimmten Festen fiir bestimmte Gotter auch bestimmte Opfergesange 
und Tanze angeordnet waren (De legg. VII, p. 798 sq. II, p. 656 
D sq.). Barnach sollte verordnet sein, dass niemand gegen die 
óffentlichen und heiligen Gesange und den gesammten Chortanz der 
Jiinglinge ebensowenig ais gegen jedes andere Gesetz handelnd 
singen und tanzen diirfe, und dass der welcher nicht gehorcht ge- 
straft werde u. s. w. (ebenda VII, p. 799 B).

Ausserdem stellt Platon selbst noch eine Reihe von charakte- 
ristischen Forderungen auf beziiglich dieser stehenden Chortanze und 
Gesange. Erstens sollen die Chortanze frei sein von allen lasternden 
Beschuldigungen und sollen nicht mehr bei einem vom Staate ver- 
anstalteten Opfer Chore vorkommen, die vor den Altaren stehend 
in dem klagendsten Texte und Rhythmos, sowie in der klagendsten 
Tonart die Gemiiter der Zuhórer zu ergreifen suchen, so dass der- 
jenige Chor, der die opfernde Stadt am meisten zu Thranen riihren 
kann, den Siegespreis davon tragt. Sollten aber bisweilen an den 
nicht reinen (za&apat), sondern ungliicklichen (arcocppaósę) Tagen die 
Burger dergleichen Klaggesange (otzTot) anhoren miissen, dann mbchte 
es passender sein, wenn gemiethete (pćptahwpśvot) Chore vor das 
Thor kamen, um zu singen, gleichwie auch die Todten von gedungenen 
Chóren in karischer Weise (Kaptzig wi Moóaig) begleitet werden. 
Ein zweites Gesetz der Chormusik sollte sein, dass zu den Gbttern, 
denen geopfert wird, Gebete (so/ai) gesprochen werden. Ein drittes, 
dass die Dichter yorzugsweise darauf sehen sollten, dass sie in den 
Gebeten nicht, ohne es gerade zu wollen, Schlechtes fiir Gutes ver- 
langen; sie sollen iiberhaupt nicht gegen das Urtheil der Gesetzgeber 
in der musischen Bildung (rów vopohst<nv itepl ta pouatza) und des 
Oberleiters der Erziehung (tou rcatSsiaę srajisATjTOu) etwas pro- 
duziren und vortragen.

Wettkampfe der Chore sollen an den Festtagen zu Ehren 
der Gotter veranstaltet werden, ebenso musische Wettkampfe unter 
den Einzelnen, gleichfalls nach Anordnung der Vorsteher dieser Wett
kampfe (ahXo9ŚTat) und des Vorstehers der Jugendbildung nebst den 
Gesetzeswachtern, die zusammen gesetzlich zu bestimmen haben, 
wann von wem und mit welchem Wettstreit in allen Chóren zu be- 
ginnen sei (De legg. VIII, p. 835 A). Die Gesange und Tanze 
werden zweckmassig aus der grossen Anzahl alter und schóner Ge- 
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dichte und Tanze ausgewahlt. Eine Auswahl besorgt eine hiezu 
ernannte Commission von Beurtheilern (doztuasrat), die nicht unter 
fiinfzig Jahren alt sind. Diese lassen sich hierbei von den Dichtern 
und Musikern helfen und benutzen dereń Kenntnisse gegebenen Falls 
zu Yerbesserungen und Anpassungen an die Rhythmen, ohne jedoch 
dem Vergniigen Concessionen zu machen, sondern einzig nur gemass 
den gesetzlichen Yorschriften fiir Tanz und Gesang (YII, p. 802 
B sqq.).

Die weibliche Jugend soli nach Platon, wie die mannliche, zu 
allen musischen, gymnischen und Kriegsiibungen angehalten werdenJ). 
Jedoch sollen in Betreff der Leibesubungen die Madchen bei den 
Tanzen ihre besonderen Lehrerinnen haben1 2), sowie die Knaben die 
ihrigen, um der Unterweisung einen moglichst guten Fortgang zu 
sichern; und da sie auch von den kriegerischen Uebungen nicht aus- 
geschlossen sein diirfen, so iibe man sie im Waffentanze Und im 
Fechten, besonders in den Waffenspielen der Kureten auf Kreta, 
dem Dioskurentanze der Lakedamonier und in den Waffentanzen der 
athenischen Pallas, welche Tanze alle theils fiir den Krieg dienen, 
theils fiir festliche Aufziige geeignet sind3).

1) De rep. V, p. 452 A; de legg. p. 804 D sq. 813 B; sieh auch unten § 19.
2) De legg. VII, p. 813 B rot; rcaiaty óp^jjtsrai, rat; 31 ópyijarpiSs; 

siev irpó; ró 3tarrovetv oóz dvsirtrq8eiórspov.

3) Ibid. p. 813 D sq. 796 B, C. 772 A ypq zat ra; rtaiBia; uoteia&at 
yopeóoyra; re zai yopeuoóaa; zópou; zai zópa; zrl. VIII. p. 829 C zai rwa; aet zatSta; 
pij^a^aadat za/.a; apa duaiat;, a mu; av fipumat payai rivś; eopraartzai, ptpoó- 
peuat ra; itoleptza; an paltara ezapyiu; pa^a;.

Neben dieser padagogischen Wiirdigung des Gegenstandes bei 
Platon haben wir weiterhin hervorzuheben, dass die Alten auf die 
technische Reinheit im Musikbetrieb ein beinahe unglaubliches 
Gewicht zu legen pflegten. Mit gutem Grunde kann man in dieser 
Hinsicht behaupten, dass diese Kunst damals, in allem genommen, 
weniger durch den freien Aufschwung des Genies gefórdert worden 
sei ais durch die technische Fertigkeit oder „Yirtuositat". Yon der 
angstlichen Aufmerksamkeit, die man der Singstimme zuwendete, 
war bereits im zweiten Bandę die Rede. Die Stimme wurde namlich 
allem Anschein nach durch die technischen Lehrer (cpowaazoi) fórm- 
lich gemacht. Da ward nicht gefragt: wer hat eine gute Stimme? 
wo finden wir einen solchen Tenor? u. dgl. Und wie auf diesem 
Gebiet, so macht sich das scharfe Ohr der Alten durchgangig geltend 
fiir die Aussprache der Biihnenkunstler und der offentlichen Redner.
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Auch stimmt damit vollkommen die Beobachtung, dass die Musik 
bei Festspielen selbst isolirt und ohne Text auftritt, agonistisch fiir 
sich. Schon um das Jahr 590 v. Chr. soli wenigstens bei den 
pythischen Spielen Apollon’s Kampf mit dem Drach en Python mittelst 
blosser Instrumentalmusik und ohne Text aufgefiibrt worden sein. 
Ohne bedeutende Fortschritto der Technik ist aber solches nicht 
denkbar.

Uebrigens hat es nach Platon und Aristoteles ganz den Anschein, 
ais ob in der jonischen Harmonie (iaari) Orchestik und Musik weder 
politiseh noch religiós gewesen waren, vielmehr ganz frei und ais 
Privatsache. In der Politik VIII, 4, 3 bemerkt Aristoteles, die 
Musik habe friiher zur Erziehung selbst gehbrt, werde aber in seiner 
Zeit nur zum Vergniigen betrieben; man lerne ja jetzt so manches 
was zur Unterhaltung in der Musse dient 0. Allerdings sei die Musik 
nicht notwendig, nicht praktisch niitzlich, wie z. B. Sprachkenntnisse 
fiir den Kaufmann, daher bleibe sie eine edle Unterhaltung 
jraiSta) fiir Freigeborne. Aber Unterricht in der Musik sei nicht 
natSia, denn sonst konnte man sich auch bios vorspielen lassen; viel- 
mehr liege bei diesem Spiel das Vergniigen in der Selbstthatigkeit. 
Passives Vergniigen gebe es nicht, also solle man selber praktisch 
Musik erlernen. Dazu kómmt dann noch die Wirkung auf die Sitt- 
lichkeit. Jedoch schliesst Aristoteles bei diesem Lernon alles Ueber- 
ladene aus, wie er denn auch die Flotę ais orgiastisch und weil sie 
die Wortbegleitung nicht vertrage, zuriiekweist (Band H, S. 357). 
Platon habe deshalb Unrecht gehabt, neben dem Dorischen noch 
das Phrygische zuzulassen und die Flotę zu verwerfen, da doch beide 
die gleiche Wirkung hatten. Fiir den Unterricht also sei das Dorische 
(Scoptari) allein zweckmassig; spaterhin, wenn das Psychische erstarkt 
sei, konne auch die jonische Tonart zugelassen werden.

Nach der bekannten Anschauung, dass der menschliche Leib 
das Grab der Seele, galt natiirlich schon bei den Pythagoreern sammt 
der Gymnastik auch die Orchestik nur ais Fbrderungsmittel zur Ge- 
sundheit und ausserdem ein wenig im Cultus. Die schlimme Con- 
sequenz nach dieser Seite blieb nicht aus, und somit ist wirklich 
bei Galenos der Padagog identisch mit dem Arzte und Hygieniker 
(Bd. II, S. 10), nachdem von den Pythagoreern her mit Hochschatz- 
ung der Leier, des Apollinischen Saiteninstrumentes, gegeniiber der 
ziigellosen Flotę eine fórmliche ,Seelenheilkunde durch Musik sich

*) Hier begegnet uns zuerst a/oli) = otium, vergl. Bd. II, S. 205 u. unten § 16. 
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ausgebildet hatte. In altattischer Zeit war, nach Aristophanes’ 
Schilderung, die Orchestik so einfach, dass sie mitunter etwas hinter 
der Grazie zuruckbleiben mochte. Indessen diirfte sich darin wohl 
ein Hieratisches in gewissen vópoi langer erhalten haben. Zur Zeit 
des Aischylos bezeichnet dann Phrynichos einen Fortschritt durch 
den Reichtum der Rhythmen. Ob freilich das Orchestische nach 
allen Seiten gelehrt wurde, bleibt fur uns zweifelhaft; wahrscheinlich 
ist dies nur vom Waffentanze (rcuppi/ig) und Schwerttanz (ętcptap-óc), 
die gelegentlich mit ganz volkstumlichen, z. B. dem Fruchttanze 
(zapitata) zusammen erwahnt werden >), wogegen die yopoi zuzktzot 
wohl urspriinglich einer Tempelbildung angehóren diirften. Bald 
darauf aber fand die Orchestik im Zusammenhange mit der Musik 
eine Erweiterung zum Reichen und Ueppigen, gerade wir die ihr 
zu Grunde liegende Gymnastik vom z«Xov hinweg zum vt8ó weiter- 
strebte, mit Beseitigung der Kraftanstrengung (Aristot. Eth. Nik. U, 30). 
Besonders ist es die Musik der Dithyrambenpoesie, wie sie Timotheos 
und Philoxenos vertraten, die etwas ganz Neumodisches geworden zu 
sein scheint, es entsteht bald das Sprichwort: Wahnsinniger ais ein 
Dithyrambendichter. Im Zusammenhang eben damit steht das Auf- 
kommen der Blasinstrumente. So aussert sich denn iiberhaupt schon 
Aristophanes fiir seine Zeit iiber die Zeichen einer zunehmenden 
Lauheit (<rpjmaća) in allen trefflichen Uebungen, wie in den Wolken 
Vs. 984 ff. im Allgemeinen, so in den Frbschen Vs. 1086 besonders, 
indem er nach seiner Weise den strengernsten Aischylos klagen lasst: 

„Doch die Fackel im Lauf schwingt niemand mehr
Mit Geschick; so fliehn sie die Ringkunst“.

Gleichwie bei der hochfeierlichen Pompę der Panathenaen, die in 
ihrer Pracht alle Stiinde und Lebensalter vereinigte, in dem Zuge 
stattlicher ehrwiirdiger Greise (jśpowreę OaZ/.oęopot, suavdpta; aycuv) 
die ungeschwachte Kraft und Wurde des Alters, so bekundete sich 
in den Chóren und Fackellaufen der Jiinglinge die Gewandtheit und 
harmonisch-elastische Bildung des jugendlichen Leibes, dereń allmahlige 
Abnahme im Vergleich zu den herrlichen Leistungen fruherer Gene- 
rationen so sehr bedauert wird, z. B. auch in einem Fragmente bei 
Athenaios, das dem Aristophanes oder dem Komiker Platon zuge- 
schrieben wird und nach unserer Uebersetzung also lautet:

Ein schóner Tanz, wclch Sclianspiel sonst! doch heute wird nichts geleistet, 
Ach nein, wie Betaubte glucken sie nur und steh’n wie festgewurzelt 1 2).

1) Xenoph. Anab. VI, 1, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2) Athen. XIV, p. 628 E e’ rtę ópyoir deau ipi • 3e Jp<umv oó8ćv |

<»aitep ditÓKZłjzTOt eartorst u>puovrai.
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In der Tanzkunst ist, nach dem Urtheil der Alten, alles Vor- 
treffliche harmonisch yereinigt: sie scharft die Seelenkrafte, iibt und 
starkt den Kórper, yergniigt die Zuschauer, belehrt sie durch Vcr- 
gegenwartigung langstyergangener Begebenheiten, und bezaubert im 
Geleite von Floten, Cymbeln und Gesangen, Augen und Ohren 
(Lukian. ttspt rjp/. c. 72). Ehemals hatten zwar die Tanzer ihre 
Bewegungen zugleich mit Gesang begleitet; weil aber das haufige 
Athemholen bei raschen Bewegungen im Singen hinderlich war, so 
liielt man fiir besser, den begleitenden Gesang andern Personen 
z u iiber tragen (c. 30). Der mimische Tanz gewahrt nicht bios 
ein sehr unterhaltendes, sondern auch ein niitzliches, bildendes und 
belehrendes Schauspiel, welches, indem es uns an das Beschauen der 
schonsten Formen gewbhnt und zugleich in einer Weit voll herrlicher 
Tonę einheimisch macht, all das Schbne, was nur immer dem innern 
und aussern Sinne geboten werden kann, harmonisch yereinigt und 
so den Geschmack des Zuschauers bildet und regelt (ebenda c. 6). 
Der mimische Tanz muss mit jedem Gegenstande, den er darzustellen 
hat, sich innigst yertraut machen und mit ihm gleichsam Eins werden. 
Ausdruck und Darstellung der Seelenzustande, der ruhigern sowohl 
ais der aufgeregtern, der Liebe, des Zornes, der Trauer, der Raserei, 
und dabei strenge Beobachtung des Masses — das ist die Aufgabe 
der Tanzkunst (c. 67.). Wahrend in andern Dingen die Thatigkeit 
des Menschen entweder eine Thatigkeit seines Geistes oder seines 
Kbrpers ist, ist der mimische Tanz beides zugleich: er produzirt die 
Schbpfungen eines gebildeten Geistes, so wie seine durch Uebung 
gewonnene kbrperliche Kraft und Fertigkeit. Die Hauptsache dabei 
bleibt freilich immer, dass jede Bewegung das Ergebniss weiser 
Ueberlegung sei (c. 69). Dass aber in das Gebiet der Orchestik 
auch athletische Gestikulationen gehóren, und dass der Tanzer die 
schbnen Stellungen beniitzt, die ein kampfender Hermes, Pollux oder 
Herkules darbietet, dayon kann man sich bei naherer Bekanntschaft 
mit dem ganzen Umfange der mimischen Darstellungen iiberzeugen 
(c. 78)!). Andere Kunste bieten entweder nur das Angenehme oder 
das Niitzliche dar: die Tanzkunst allein yereinigt beides. Das Nutz- 
liche aber ist um so wirksamer, wenn es mit dem Angenehmen ge- 
paart ist. Ist es nun nicht ein weit grbsserer Genuss, einem solchen 
Schauspiele, ais Jiinglingen zuzusehen, die sich mit den Fausten 

’) Vergl. damit z. B. bei Heliod. Aithiop. IV, 1 8pó[x«>v apiZkai xa't itakiję 
Gujiitkoocai -zai -rcuypąę xetPovoPa«

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 19
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blutriinstig schlagen oder sich im Staube herumbalgen, da ja die 
Tanzkunst diese jugendlichen Kbrper uns weit gefalirloser und in 
viel reizenderen Gestaltungen vor die Augen fiihrt? Diese ange- 
strengten Bewegungen bei dem mimischen Tanze, die Wendungen, 
Drehungen, Beugungen sind, wahrend sie dem Zuschauer das unter- 
haltendste Schauspiel gewahren, zugleich auch dcm Tanzer selbst 
kbrperlich sehr heilsam; ja, ich móchte behaupten, es gibt unter 
allen 'Uebungsmitteln des Kbrpers kein angemesseneres und zugleich 
schóneres ais dieses, da es den Kbrper geschmeidig und biegsam 
macht, ihm die grbsste Leichtigkeit und Gewandtheit Ycrschafft, 
Eormen aller Art anzunehmen, und dabei Kraft und Ausdauer in 
bohem Grade vermehrt (c. 71). So ist denn diese Kunst allerdings 
keine von denen, mit welchen sich so leicht fertig werden lasst, 
sondern sie setzt einen sehr hohen Grad der vielseitigsten Geistes- 
bildung und die Bekanntschaft nicht bios mit Musik und Rhythmik, 
sondern sogar mit der Geometrie und ganz besonders auch mit der 
Philosophie (Physik und Ethik) voraus; freilich die Spitzfindigkeiten 
der Dialektik haben mit dieser Kunst nichts zu schaffen. Aber auch 
die Rhetorik darf ihr nicht fremd sein, insoweit sie es mit der Dar- 
stellung der Seelenzustande zu thun hat, was ja die Aufgabe ist, 
nach dereń Losung auch die Redner trachten. Nicht minder ist sie 
mit der Malerei und Plastik verwandt, indem sie ahnlich wie diese 
bemiiht ist, schone Eormen zu schaffen (c. 35 ff.).

Nachdem sich freilich, seit der Zeit des Kaisers Augustus, der 
Tanz ais mimische und pantomimische Darstellungskunst zu einem 
hohen Grade von Ausgelassenheit fortgebildet hatte, konnte es nicht 
fehlen, dass diese Kunst iiberhaupt von gewissen sittlichen Eiferern 
heftigen Tadel erfuhr, in einer Weise und mit einer Unwissenheit 
jedoch, wie Lukianos c. 1 bemerkt, die sich nur mit der abgeschlos- 
senen und strengen Lebensweise entschuldigen lasst, welcher die- 
selben zugethan waren und welche ihnen bios das Strenge und Herbe 
ais gut, alles Uebrige aber nur darum ais tadelnswert erscheinen 
liess, weil sie es nicht kannten. Einen solchen Gegner der Kunst 
lasst Lukianos ebenda c. 2 sich also aussprechen: Ich weiss nicht, 
was ich von dir denken soli, einem wissenschaftlich gebildeten Mannę, 
der sich doch so ziemlich mit der Philosophie vertraut gemacht hat, 
und dessen ungeachtet allen edleren Studien und den alten Weisen 
abtriinnig werden und sich hinsetzen kann, um sich die Ohren voll 
dudeln zu lassen und einem zwitterhaften Weichling zuzusehen, wie 
er in seinem weibischen Aufzuge verbuhlte Rollen spielt u. s. w. 
Sagę mir, schickt es sich fiir einen ehrbaren Mann, wie du bist, 
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solchem Getiindel und solchem Getriller, solch lacherlichen Narren- 
teidungen anzuwohnen? In der That, ais man mir sagte, dass du 
deine Zeit mit solchen Schauspielen verderbest, so schamte ich mich 
in deiner Seele und ward recht ernstlich bose, dass du eines Platon, 
Chrysippos und Aristoteles vergessend, so dasitzen kannst wie ein 
Mensch, der sich mit einer Feder in den Ohren kitzelt. Gibt es ja 
doch andere und schicklichere (aicoodata) Augen- und Ohrenbelustig- 
ungen zu Tausenden, wenn man je dergleichen haben muss, ais da 
sind die Flotenspieler, die man hin und wieder in bffentlichen Gesell- 
schaften zu hóren bekommt, die Kitharspieler, welche ihr Spiel mit 
einem wohlgesetzten Texte begleiten, vor allem aber die ernste 
Tragbdie und das heitere Lustspiel, die man sogar fiir wiirdig ge- 
halten hat, einen Platz unter den bffentlichen Wettkampfen einzu- 
nehmen. — Den also Angeredeten lasst Lukianos c. 25 unter anderm 
erwidern, dass Sokrates selbst, der weiseste unter den Weisen, nicht nur 
ein Lobredner der Orchestik war, sondern sie sogar der Ehre wert 
hielt sie selbst zu erlernen, indem er einen hohen Wert auf Gleich- 
mass, Harmonie, Anstand und Gefalligkeit in allen Bew’egungen 
legte, und dass er sich noch in seinem lioheren Alter nicht schamte, 
auch diese Kunst fiir eine sehr wichtige zu erklaren. Ais Zweck 
und Aufgabe der Orchestik bezeichnet er sodann c. 65 die getreu 
nachahmende Darstellung, eine Kunst womit sich auch die Redner 
und besonders diejenigen unter ihnen zu beschaftigen haben, welche 
die sogenannten Declamationen vortragen. Denn auch die Kunst 
der letzteren findet dann vornehmlich den grossten Beifall, wenn die 
yorzufiihrenden Charaktere gut getroffen sind; und die Worte mit 
den redenden Personen, seien es nun Helden, Tyrannenmorder, 
Bauern oder Bettler, nicht im Widerspruche stehen, sondern an jedem 
das Eigentiimliche und Auszeichnende hervorgehoben ist. Da nun 
ein solcher Tanzer sich anheischig macht, den Inhalt des Gesanges, 
der ihn begleitet, durch genau entsprechende Bewegungen und Ge- 
berden auszudriicken, so ist, wie bei dem Redner und Schauspieler 
scharfe und pracise Aussprache i), Deutlichkeit der Darstel
lung das wichtigste, dessen er sich zu befleissigen hat, so dass jede 
einzelne seiner Stellungen und Pantomimen sogleich, auch ohne Aus- 
leger, verstanden wird. Von solcher Deutlichkeit gilt der Ausspruch: 
Es ist ais konnte er mit den Handen reden (c. 62. 63); damach 
habe Lesbonax die Pantomimen Cheirisophen (Geberdenweise) ge- 

*) Vergl. Albert Muller im Jahresberichte des Philol. XXIII, 535.
19*
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nannt (c. 69). Daher denn auch die Anekdote von dem barbarischen 
Prinzen, der sich bei Nero einen solchen Kunstler ausbat mit der 
handgreiflichen Motivirung: Wir haben wilde Volker zu Nachbarn, 
die unsere Sprache nicht verstehen, und es halt sehr schwer Doll- 
metscher zu bekommen: wenn ich also mit ihnen zu verkehren notig 
hatte, konnte ihnen dieser (der Pantomimę) durch seine Geberden 
alles verstandlich machen, was ich sagen wollte (c. 64). Zu dem 
Ende sind eine lebhafte Einbildungskraft, umfassendes Wissen und 
ein echt menschliches Gefiihl die wesentlichsten Erfordernisse. Und 
den vollstandigsten Triumph wird der Pantomimę nur dann feiern, 
wenn jeder der Zuschauer in den dargestellten Charakteren sich selbst 
wiederfindet, wenn er in ihnen wie in einem Spiegel sein eigenes 
Ich, wie er zu empfinden und zu handeln pflegt, anzuschauen glaubt. 
Den Stoff fur seine Leistungen bietet dem mimischen Tanzer die 
Fabelwelt und alte Geschichte dar; dieser Stoff muss seinem Ge- 
dachtnisse stets gegenwartig sein, und diesen hat er in geschmack- 
vollen Darstellungen wiederzugeben (c. 36). Lukianos gibt dann 
c. 37—61 noch ein Verzeicliniss des gewóhnlichen Inhalts der mimi- 
schen Darstellungen in der Kaiserzeit, nicht ohne vor Uebertreib- 
ungen, z. B. bei der Darstellung des rasenden Aias, zu warnen.

Aus dem Bisherigen erkennt man unschwer den bedeutenden 
Unterschied zwischen alter und moderner Tanzkunst. Jene umfasst 
eben die mimische Kunst im weitesten Sinn des Wortes, nachdem 
sie ihre vbllige Ausbildung erlangt hat, und war obendrein entschieden 
von einer feineren und gemesseneren Rhythmik getragen ais die 
Tanzkunst der neueren yólker1). Bei der wunderbaren Feinheit, 
zu der sich iiberhaupt die darstellende oder den Gesang und rheto- 
rischen Vortrag begleitende Geberdensprache 2) ausbildete, darf man 
ais unzweifelhaft annehmen, dass auch die Musik des Altertums ais 
solche eine ganz neue Seele gewonnen haben wiirde, wenn sie durch 
gewisse neuere musikalische Instrumente, wie durch die erst mit den 
Arabem erscheinende Geige, Orgel u. dgl. unterstiitzt worden ware.

*) Cf. Bockh ad C. J. n. 388 concedo habuisse Graecos etiam sigla rhyth- 
mica, ąuibus uterentur in saltatione non solum temporibus, sed etiam gestu et 
figuris (szpetot zai apjpaai) describenda, item in musica instrumentali adornanda.

2) ^eipoyojiia, vergl. die Stellen iiber ^etpovopeiv bei Krause Gymnast. S. 810, 
A. 6. Boissonade Comment. ad Aristaeneti Epp. p. 384 to ysipovopeiv magistri chori 
munus erat, flebatąue vel manus motu unius vel manuum complosione ex certa 
intervallorum proportione repetita.
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Die Kunst der Handbewegungen war iibrigens spater ais die der 
Schritte 9; sie war nicht eine primare, sondern eine secundare.

So viel ist immerhin klar, dass die Orchestik ais ein w e s e n t- 
liches El ement der Volksbildung sich durchgangig im helle- 
nischen Leben geltend machte nnd dass sie in ihren mannigfaltigen 
Erscheinungen und Gestaltungen, hervorgerufen durch den inneren 
Drang nach Verwirklichung idealer Formenschónheit, unter anderm 
auch auf die plastische Kunst grossen Einfluss ausiibte. Das rómische 
Volk dagegen erfreute sich an Possen und Pantomimen, an circen- 
sischen und vollends an blutigen Eechterspielen viel zu sehr, ais 
dass es fur das Theater ein griechisches Ohr und eine griechische 
Seele haben konnte. „Ais eine Sklavin war die scenische Muse bei 
den Rbmern eingefuhrt und ist bei ihnen immer auch eine Sklavin 
geblieben“2).

Wenn wir uns nunmehr, nach dieser allgemeinen Auseinander- 
setzung iiber die gesammte Entwickelung der Tanzkunst, dem spe- 
ziellen Zwecke unserer Darstellung zuwenden, so diirfte in padagogi- 
scher und diatetischer Beziehung besonders der gymnastische und 
kriegerische Theil der Orchestik hervortreten, also die gymnopadi- 
schen Tanze, die Pyrrhiche und ahnliche, die gleich den trefflichsten 
gymnastischen Uebungen ganz im Freien aufgefiihrt wurden und 
ebenso gut, wie die letzteren selbst, auf Starkung der Glieder, Er- 
haltung der Gesundheit und Erhbhung jugendlicher Gewandtheit und 
mannlicher Kraft einwirkten. Allerdings scheint es eine Unmóglich- 
keit, die einzelnen Figuren und Schritte dieser Tanze uns wieder ins 
Leben zu rufen und vorzustellen. „Wenn es irgendwo verziehen 
werden konnte, bemerkt Bucliholtz a. a. O. S. 99, zu Beschwórungs- 
kiinsten seine Zuflucht zu nehmen, so móchte man wohl dem gern 
verzeihen, welcher uns ein einziges Mai einen griechischen Chortanz 
der besten Zeit yorzaubern kbnnte“.

Wir beginnen mit einem heryorragenden Tanze von religibser 
und nationaler Bedeutung, den spartanischen Gymnopadien. In 
der innigen Verbindung des Orchestischen mit dem Gymnischen an 
den Gymnopadien wurden diese zu einem Nationalfeste mit einer 
Priifung der kbrperlichen Reife und Tiichtigkeit der Jugend beider 
Geschlechter. Unter den Massregeln gegen Hagestolze (ayapot) be- 
fand sich auch die, dass sie von der Schau bei den Gymnopadien,

J) Athen. p. 630 B icporepa eup^rat Ą itspi rouę rcóSaę ryję -<mv ystpiby.
2) Herder bei Dam II, S. 276. 
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von dem Anblick der herrlichen gymnopadischen Chore, ausgeschlossen 
blieben. Diese Chore, welche feierliche Paane auf Apollon sangen, 
fiihrten gymnische Tanze aus, die wegen der kunstvollen und leben- 
digen Mimik in Bewegung und Kraftausserung ais die schonsten ihrer 
Art betrachtet werden konnen. Das Fest selbst aber stand zu Sparta 
im hóchsten Ansehen. Ais die Spartaner die bekannte Niederlage bei 
Leuktra erlitten hatten und die hetriibende Botschaft am letzten Tage 
des Festes an die Ephoren gelangte, da losten diese gleichwohl den 
aufgetretenen Mannerchor nicht auf, die hegonnenen agonistischen 
Tanze wurden ausgefiihrt und das Fest so feierlich begangen, ais 
ware nichts geschehen (Herod. VI, 67; Xenoph. Heli. VI, 4, 16). 
Nach einer Erzahlung bei Thukydides V, 82 warteten die Argiver 
einmal die Gymnopadien ab, um wahrend der Festfeier von Sparta 
her keinerlei Stórung ihres eigenen Unternehmens fiirchten zu miissen. 
Fiir den grossen Eifer, den die Spartaner iiberhaupt nach dieser 
Seite der musischen Bildung aufboten, ist es bezeichnend, dass 
5u)pt'Ow in metaphorischer Redeweise geradezu gleichbedeutend er- 
scheint mit dem Interesse fur musikalische Vorgiinge, fiir „Musicirentt. 
So heisst es hei Aristophanes in den Rittern Vs. 988 ff. von Kleon, 
mit einem bekannten boshaften Wortspiel:

„Sagten doch die Gespielen, die 
mit ihm gingen zur Schule: 
Nur nach dorischer Harmonie (8u>pt«i) 
spielt’ er immer die Laute; sonst 
ging kein anderer Ton ihm ein.
Endlich habe der Meister 
ihn im Zorne hinausgejagt, 
weil der Jungę den rechten Ton 
nicht zu fassen im Stande sei, 
ais nach dorischem Handgriff11 (SuipoSozr^-t).

1) Pausan. III, 11, 9 Xopóc ouroę o totoc zaleczat ita;, ort ev ratę yjp.vo- 
■zatStatę, ioprr si rtc aXX»] zai al Yujiwnatiiat Sta sitouS^c AazcSaifio-ńotc eisb,
Tauratc O’jv ot e^rj^ot ^opouę taraat t<5 ’Atot:Xiuvu

Die Gymnopadien wurden in der Hauptstadt gefeiert, auf dem 
Xopój genannten Platze1), wo die sicherlich von Staatswegen vor- 
bereitete Einrichtung von drei Choren (rpi/opia), dereń Erfindung 
ubrigens mehreren zugeschrieben wurde (Bergk Poet. Lyr. Gr. 
p. 1303), zur Ausfiihrung kommen sollte. Der Knabenchor tanzte, 
wie es scheint, die eigentliche Gymnopadie, wahrend der zweite Chor, 
aus den Epheben bestehend, einen Waffentanz (ituppi/r)) auffuhrte, 
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der Chor der Greise aber Paane und Hyporcheme1)- Die Pyrrhiche 
wurde nach Absingung eines von Thaletas, Alkman oder einem 
andern beriihmten Liederdichter verfassten Paan auf Apollon feierlich 
ausgefuhrt; die upoaTarai der Chore trugen Kranze von Palmblattern, 
die zur Erinnerung an den denkwurdigen Sieg bei Thyrea Gupeorazol 
orś(pavot hiessen, welche Beziehung freilich erst in spaterer Zeit hin- 
zugetreten sein kann 2j.

Nach der Untersuchung G. F. Ungers im Philol. XXIII, 28 ff. 
„Othryades und die Gymnopadien “ sind iibrigens die Ansichten 
O. MiilleFs und SchomanrSs iiber die Bedeutung der Gymnopadien, 
dass dieselben fast ganz ohne religióse Beziehung oder dass sie nur 
eine Art von Turnfest gewesen, zu verwerfen. Die thyreatische Feier 
bildete einen besonderen Theil des Festes und wurde von den eigent
lichen Gymnopadien ais Tanzen nackter Knaben unterschieden; sie 
war, laut der angefiihrten Stelle des Athenaios, ein eigenes Fest, 
jedenfalls auch mit besonderem Namen, aber an gleichem Ort und 
Tag mit den Knabentanzen aufgefiihrt, und von diesen sowohl durch 
die Bekleidung der Tanzenden ais durch die Theilnahme der Manner 
verschieden. Nach Plutarchos de mus. 9 hiess der Reigen, welchen 
die Manner zuletzt (Xenoph. Heli. VI, 4, 16) auffuhrten, ’E>6opa-uz, 
weil diese bekleidet (ł^sóozó-tsę) waren, im Gegensatz zu den Gymno
padien, welche von der ■j'upvo,vzj; ihren Namen haben
(Unger a. a. O. S. 41). Eigentiimlicher Weise nennen Suidas s. v. 
ropvmtaa5ta, Anekd. Belek. I, 32. 18 u. a. ais Zweck des Festes 
geradezu die Verherrlichung der Helden von Thyrea, wobei durch - 
gehends ubersehen wurde, dass die hier gemeinte That von Thyrea 
eine andere sei ais die vonllerodot beschriebene des Jahres v. Chr. 548. 
Allein die Lieder der thyreatischen Feier, die doch einen Bezug auf 
einen Vorfall von Thyrea haben mussten, waren von Thaletas und 
Alkman yerfasst, die beide im 7. Jahrh. v. Chr. lebten und wirkten; 
also hat das Fest auf das Ereigniss von 723, nicht auf das von 
548 Bezug, und wurde in Sparta der friihere Kampf mit den Argivern

*) Eine Hauptstelle bei Athen. XV, p. 678 C 8jpearixot. ojtu> xa).0'jvrat ore- 
ęavoi rtveę irapa Aaxe3ai(ioviotę, <uę <pjpt Swai^ioę śv rorę rapt Ouaiaw —, tpepew 8’ alroóę 
ÓKÓpłjpa -rijc ev Gupea ■yevo|ievrjC "vćxxję rouę icpoara-a; :<A yop«Jv ev TrJ eoprig raó-ig, óre 
xal ra« •ppv°itaióia{ eitirelouai. )(opoi 3’ eist rpeię, ó pev itpcutoę naSuw, ó Se Seórepoc 
ś<p^(3u>v, ó 5e Tpiroę av3puiv yjp.YóJy óp^ouuevu>v xa:. a3óvruiv xa't ’A).xpdvoę aapara
xat rouę AiowaoSórou tou Aazuwoę Ttaidvaę.

2) Krause Gymnast. S. 828, A. 1. 
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bei Thyrea alljahrlich in Gegenwart vieler Fremden festlich gefeiertł). 
Da kretischer Rhythmos und Gymnopadie stets in enge Yerbindung 
gesetzt werden, da beide aus Kreta hergeleitet, beider Einfiilirung 
in Sparta dem einen Kreter Tlialetas zugeschrieben wird, so scheint 
es nicht zu kiihn der engen Verbindung gemass, welche in der ge- 
sammten chorischen Kunst der Griechen zwischen Sinn, Wort, Klang 
und kbrperlicher Bewegung herrschte, die Bewegung in der Gymno
padie sich besonders nach dem kretischen Rhythmos zu denken. 
Das Lob des Thaletas findet man mit dem der straffen Tanzweise 
beim kretischen Zeitmasse wiederholt vereinigt. Wirklich nackt wird 
nur der erste Chor zu denken sein, der zweite in Waffen, der dritte 
vielleicht ohne Obergewander (Buchholtz a. a. O. S. 59.) Dem An- 
scheine nach war iibrigens die Tanzweise alter ais die Begleitung 
durch Musik und Wort; jedoch wurden die Gymnopadien, gleich den 
Karneen, auch fiir die spartanische musikalische Bildung ein wichtiges 
Fest (Bernhardy a. a. O. S. 531). Bei Plutarchos Lyk. c. 21 fvergl. 
Bd. II, S. 400) ist uns ein beriihmter Wechelgesang der obigen drei 
Chore erhalten; damach hatte namlich der Chor der Alten zuerst 
gesungen: „Wir waren einstmals krafterfiillte Manner!“ und der 
Mannerchor geantwortet: „wir aber sind es, hast du Lust, yersuche 
es!“ worauf dann der Chor der Jungen erwiderte: „Wir werden 
einst noch viel gewaltiger sein!“

Dass iibrigens schon in alter Zeit die Gymnopadien irrtiimlich 
mit dem Feste der Artemis Orthia verwechselt wurden, an dem die 
Knabengeisselung (Stairaartyioatę)2) stattfand, zeigt Hesychios s. v. 
ropvo7tat3ia. Plutarchos hatte selbst noch Jiinglinge am Altar der 
Artemis unter den ihnen ertheilten Schltigen sterben sehen3). Auch 
wurden die Gymnopadien nicht in Amyklai gefeiert, sondern, wie 
erwahnt, in der Hauptstadt. Auffallender Weise bemerkt Lukianos 
•rc. op/_. c. 12 iiber den schonsten und gepriesensten gymnastischen 
Tanz an diesem Feste ganz kurz, dass derselbe mit dem Kettentanz 
(^ppo;) Aehnlichkeit gehabt habe. Auch die Scholiasten werfen ihre 
einschlagigen Mittheilungen arg durcheinander4). Besonders wertvoll 

*) Vergl. besonders die Anwendung* der Stelle des Isokrates Archid. § 99, 
bei Unger S. 42.

2) Steph. Thes. s. v. ęojdęip • śiti tou t^c 'Op&taę [3u>p.o5 aiupaazia t<uv pek- 
kóvr<uv paarrfouaSai. Bd. II, 93. Friedlaender Darstell. ans der Sittengesch. Roms 
III, 495; G. F. Unger Philol. XXIII, 43.

3) Lykurg. 18; Arist. 17; Cic. Tuscul. II, 14, 34.
4) Cf. Schol. ad Piat. legg. I, p. 633 E; Hesych. s. v. Tujiyon. Suid. s. v, 

Pupon. et Auzoupfoę.
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ist jedoch die Angabe des Athenaios iiber die Aehnlichkeit dieses 
Tanzes mit der altertiimlichen kriegerischen avandki] (XIV, p. 630 D; 
631 B C), wahrend er ihn XIV, p. 630 E auch mit der friedlich-feier- 
lichen sppsAsta zusammenstellt, die nach Athenaios selbst und Pollux 
eine grosse Anzahl von Unterarten in sich begreift; wahrscheinlich 
haben wir uns die ganze Gattung mehr ais ein rhythmisches Schreiten 
denn ais Tanzen zu denken. Jedoch die avarca>.7), mag sie nun 
ein Wiederkampfen *)  oder einen Aufschwung (itakkopat) bedeuten, 
spricht fiir rasche kriegerische Bewegung. Dass dieselbe aber dem 
zarten Knabenalter entsprechend etwas gemildert sei, sagt vielleicht 
das -zaTot to cmaXóv bei Athenaios, p. 631 B, wenn nicht av<Ź7taXov zu 
schreiben ist; Scliweighćittser wolltc arcaXov = die Erholungszeit vom 
Ringen.

1) Vergl. Bd. I, S. 370; Buchholtz a. a. O. S. 60.
2) Cf. Ruperti ad Sil. Ital. Pan. III, 345: misit Gallaecia pubem | barbara 

nunc patriis ululantem carmina linguis | nunc pedis alterno percussa verbere terra | 
ad numerum resonas gaudentem plaudere caetras, zu welcher Stelle mit Unrecht 
auf Lucretius II, 635 (609 sąą.) verwiesen wird; die Schilderung des romischen 
Dichters bezieht sich yielmehr auf die Korybanten oder Kybelepriester.

s) Vergl. oben S. 276; Athen. XIV, p. 628 f. fap <usrap sjo-rtltaia
tię i; yopeia.

In erster Reihe steht unter den mannigfachen gymnastischen 
Tanzen jedenfalls der Waffen tanz (Ttupptpj), dessen wir schon im 
zweiten Band S. 393 ff. gedachten. Ueber den Namen selbst besteht 
ein walires Wirrsal der verschiedensten Deutungen und Sagen, 
aus dem jedoch die Benennung ais Waffentanz (łvóttXtoę sc. op/rptę) 
fest genug hervorsteht, so dass dann tt/; svÓkX'.ov /opsósw (sc./opstab) 
kurzweg pyrrhichen saltare bedeutet1 2). In gewissem Sinn ist aller
dings jeder antike Tanz gleichsam ein kriegerisches Manoeuvre3). 
Pyrrhiche und Gymnopadie waren gewiss verwandt, denn beide 
werden, wie bemerkt, dem Thaletas ais Erfinder zugeschrieben und 
haufig bis zur Verwechslung zusammen erwahnt. Die Pyrrhiche 
scheint jedoch friihzeitig eine hóhere Bedeutung gewonnen zu haben; 
sie yerdrangte die Gymnopadie, welche sodann geradezu mit der 
allgemeineren, ihr eigentlich nicht zustehenden Bezeichnung benannt 
wurde. Der Unterschied zwischen beiden war nach Buchholtz S. 62 
der, dass in der Pyrrhiche die Jiinglinge Messer an die Schilde und 
auch wohl an die der Gegenreihe sowie an die Messer derselben 
schlugen; in der Gymnopadie die nackten Knaben mit den blossen 
Ilanden herausfordernde Bewegungen und Andeutungen von Hieben 
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bei dem Zusammentreffen machten. Daher wurde die Pyrrhiche auch 
/stp&vopta schlechthin genannt. Jede leidenschaftliche Scene der 
Mythologie, in welcher Waffen, Gewaltthaten, Mord von Tanzern in 
raschen Bewegungen dargestellt wurden, hiess Pyrrhiche, so dass 
dieser Name noch blieb, ais die Sache selbst abhanden gekommen 
war. Dass aber die Pyrrhiche bei aller Vielseitigkeit eigentlich ein 
Tanz der Jungen war, zeigt eine Stelle des Athenaios J); weitere 
Belegstellen schon bei Meursius Orchestra p. 68 sq., woselbst auch 
der alte Irrtum berichtigt wird p. 69, dass die Pyrrhiche identisch 
gewesen mit dem rómischen lusus Troiae (oben S. 245). Zu Athen 
war schon in Aristophanes’ Zeit eine Dreitheilung der Pyrrhiche 
iiblich2). Die Ausriistung der Pyrrhiche war Sache des Cho- 
regen. An den grossen und kleinen Panathenaen fiihrten ląojPot 
Ttuppt/iaTai diesen Waffentanz auf. Lateinischen Dichtern ist derselbe 
Tanz eine bellicrepa saltatio, womit der griechische vApv); op/^ctrj; 
und die Evoit/.toę opjpgs'.; zu vergleichen ist3). Wie es scheint, sind 
auch die homerischen spo/.śs; = Schwerbewaffnete, auf den Namen 
rajppip) in der Bedeutung praesultores zu beziehen4). Bei Lukianos 
jedoch it. op/. c. 9 heisst es von Neoptolemos, des Achilleus Sohn, 
er sei im Tanze ein ausgezeichneter Meister gewesen und habe diese 
Kunst mit einer sehr schónen neuen Art bereichert, welche nach 
seinem Beinamen Pyrrhos Pyrrhichion genannt wird.

Ueberhaupt wird auch der Ursprung des Tanzes von den vielen 
rhetorisch-sophistischen Berichterstattern einer spateren Periode des 
Altertums gewohnlich auf die kretischen Kureten und die phrygischen 
Korybanten zuriickgefuhrt; so von Lukianos a. a. O. c. 8, mit Be
ziehung auf den Mythos vom Knablein Zeus, das durch einen wild- 
rauschenden Waffentanz vor den Zahnen seines Vaters Saturn bewahrt 
geblieben sei. Die Kureten wie die Korybanten werden ais Nach- 
kommen der idaischen Daktylen bezeichnet (Lukian. a. a. O. Strabon 
p. 473 C; Diodor. V, 65), welche die nach ihnen benannten Tanze

*) XIV, p. 630 D itoZeptzij SI Sozst tivai V] irjpptyi], evouXot yap aur^v natSec 
wpyouMTat.

2) Lysias 21, 4 zai IIavaOi]vaioię ro"? p.izpors iyoprflow uuppiytaTa'{ ayei/eioię.

3) Meurs. eomment. ad Lykophron. p. 166, ed. Sald. Lugd. Bat. 1597.

4) Steph. Thes. s. v. itpuZtę aliis irejoi, aliis óiWtat, aliis ■npóp.ayot esse vide- 
bantur. Siehe die Stellen von E. L. von Leutscli Grundriss zu Vorlesnngen iiber 
die griech. Metrik S. 375. 382. 387 die c/tpara der eppeleta, S. 402 die tr/r.paTa 
der ■/eipoopia. Lehrs De Aristarchi stud. Hom. p. 123. 
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besonders mit lieftigem Geberdenspiel und starker Bewegung aus- 
fiihrten, in einer Weise, die uns an die „Derwisch-Tanze“ erinnert. 
Lucretius II, 609 ff. schildert diese tanzenden und tobenden Priester 
der asiatischen Góttermutter also (nach Knebel):

„.................................. ein bewaftheter Trupp, ihn nennen die Griechen
Phryg’sche Kureten: sie spielen yertheilt in Reihen zusammen, 
stampfen nach Mass und Takt, bethrant mit Blute, den Boden, 
schiittelnd auf ihren Hauptem die furchtbar wallenden Biische 
stellen sie jene Kureten aus Dikte vor, die man saget, 
dass in Kreta sie einst das Wimmern des Jupiter bargen; .
ais die Knaben umtanzend in fliegcnden Reihen den Knaben 
und bewaffnet im Takt, an die Schilde schlugen die Schwerter ;
dass Saturnus ihn nicht, ergreifend móchte verschlingen“ u. s. f. 9

Freilich mit den mancherlei Unterscheidungen der Alten, z. B. 
dass unter diesen Tanzen die Atovuat«zat nysisch, die K&pofltmtai aber 
knossisch gewesen seien, wissen wir nichts anzufangen, da es un- 
móglich scheint zu bestimmen, was unter Upatrzi] opjpjaą, oarupiz^ 
op/rjat; u. s. w. eigentlich zu verstehen sei. Allem Anscheine nach 
wurden Kureten wie Korybanten damonisch gedacht, ais Diener der 
Gotter, scherzliebende Tanzer, entsprechend den Satyra, Silenen 
und Bakchen; von geringen Verschiedenlieiten abgesehen, ist ihnen 
allen ein enthusiastischer Larm gemeinsam; ' doch erscheinen die 
Kureten insbesondere, gleich den Telchinen, idaischen Daktylen u. s. f. 
ais Geister des Ceremonials, auch ist ihr Tanz verschieden von dem 
rasenden Taumel der Korybanten2), welche, wie ihre Góttin Kybele, 
von den wilden Schwenkungen und Stóssen des Kopfes und aller 
Glieder benannt sind. Auf die kretischen Daktylen wird die Er- 
findung des Daktylos zuriickgefuhrt, d. h. es gab einen Tanz dieses 
Masses in ihren Cultushandlungen; eben wegen ihres Tanzes beim 
Klange von Metali wurden sie mit Kureten und Korybanten ver- 
wechselt und ais gleiche Priester gedacht (Strab. p. 466 Ci; ais 
weise durch Schrift und Musik riihmt sie noch Klemens Alexandrinos 3). 
Gleichwie nun der Dienst der Korybanten mit dem Mythos der Rhea 
zusanimenhangt, indem sie die Wehen der Kreissenden ubertauben 
und die Stunde der Angst dem Kronos verheimlichen sollten, so 
wurde dieselbe Góttin auch anderwarts mit larmenden Tanzen ge-

9 Darstellung eines Korybantentanzes auf einem Relief im Museo Pio-Cle- 
mentino, sala delle Muse, VII, no. 489.

?) Vergl. Klausen Aeneas und die Penaten I, 7, besonders Anm. 3.
3) Stroni. I, 15 4’puyeę rjsav zat fJapjiapoi oć ’18atot Saztul.ot ztk. 
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feiert, z. B. von den Argonauten im Gebiete von Kyzikos durch 
Waffentanz, indem sie an die Schilde schlugen, um durch den Larm 
jeden stbrenden Klagelaut unhorbar zu machen l).

1) Klausen ebenda S, 96. Vergl. aucliTiekk. An. Gr. I, 223 Pa^dxw;f óu.v<u5óę, 
ópył]at^ę, xpa'jyaarfjC, [iavt<u3j)ę. Hesych. s. v. [iapdxt-i]{- zpauyaao;, odev zai Baxyoj.

2) Pollux IV, 101; Plutarchos Thes. c. 21, coli. Krause Gymnast. S. 827, 
A. 7 wegen des Namens; der Anfiihrer des Cliors oderVortanzer liiess fepavouXxós, 
Hesych. s. v.

3) cf. Bekk. An. Gr. I, 101 zcpSaza xal xop8axiCsiv aus Aristoxenos: 31 to
p.łv elSot rijs rpa^wn? ópy>jaeu>{ xaXouu.evy) eppeleia, zaSattep tłję aa-jpizr]; iq xaXoupevł]

Aus solchen Anfangen entwickelte und befestigte sich spater 
der Ruhm des kretischen Tanzes und des lebhaften kretisclien Ryth- 
mos; die bezugliche Technik fórderte aber auch kriegerische Taktik 
und Marschfertigkeit, dann kamen zu diesen Waffentanzen Gesange 
(uitop/njfjwrta, cf. non Leutsch a. a. O. S. 379), und durch den oben 
erwahnten Thaletas ausgebildet traten die kretischen Rhythmen auch 
mit dem spartanischen Cultus in nahere Beziehung (vergl. hieriiber 
Bernhardy a. a. O. S. 521 ff.) Alkman war es alsdann, der Strophe 
und Antistrophe schuf; er vereinigte die vorhandenen Figuren 
des Rhythmos und der Bewegung zu grósseren Gestalten, dereń 
ganze Schonheit und Vollendung durch einmalige Wiederholung in 
einer neuen, jener ersten rhythmisch nachgebildeten Strophe mit den- 
selben Bewegungen von der andern Chorhalfte dem Zuhorenden und 
Schauenden zum vollen Bewusstsein kam. Diese Erfindung, Rhythmen 
und Tanzfiguren zu einem Ganzen zusammenzudrangen und die ein
zelnen ganzen Stucko antistrophisch neben einander zu stellen, soli 
auf den Dithyrambos der Methymnaer Arion zuerst angewendet und 
denselben so aus einem mehr improvisirten Scherze zu einer be
stimmten Kunstgattung der chorischen Melik gemacht haben (Buch- 
holtz a. a. O. S. 75).

Ebenfalls ein religioser Tanz, aber nicht in Waffen, ward unter 
dem Namen Kr anieli (yśpawję) auf Delos aufgcfiihrt und wahr
scheinlich auch bei den Panathenaen. Nach Pausanias IX, 40, 3 
besassen die Knosier einen von Daidalos in Marmor gebildeten Chor 
der Ariadnę; mit diesem sind offenbar die Nachrichten1 2) iiber diesen 
Tanz zu verbinden. — Ebenso waren von religioser Tendenz alle 
die bakchisch-korybantischen Tanze, die von den Alten zum Theil 
zu den theatralischen gezahlt werden. Lukianos itspt opy. c. 22 
nennt den Kordax, die Sikinnis und die Emmeleia, angeb- 
lich von drei Satyrn aus dem Gefolge des Bakchos benannt3); aber 
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c 79 erwahnt er, dass der bakchische Tanz (y Paz/tzij) besonders 
in Jonien und in Pontos gepflegt werde und dass derselbe, trotzdem 
er nur satyrmassig (aaiuptZTj) sei, iiber die Bewohner jener Gegenden 
eine so gewaltige Herrschaft ausiibe, dass sie, so oft die dazu be- 
stimmte Zeit kómmt, alles andere liegen und stehen lassen und Tage 
lang in den Theatern sitzen, um die Titanen, Korybanten, Satyro 
und Rinderhirten anzusehen. Und diese Pollen, setzt Lukianos hinzu, 
werden sogar von Mannern aus den ersten Familien getanzt, welche 
die hóchsten Wurden in jeder Stadt bekleiden, und weit entfernt 
sich dessen zu schamen, sich auf dieses Talent noch mehr ais auf 
Adel, Amt und Wurden einbilden.

Fur die spartanische Melik ferner ist das Fest der Karneen 
von ganz besonderer Bedeutung. An demselben soli in der 26. Olym
piade zum erstenmal ein musischer Wettkampf abgehalten worden 
sein, in welchem Terpandros siegte, der dann eine beriihmte Sanger- 
schule zu Sparta griindete und ausserdem viermal im pythischen 
Agon den Preis errang1). Die Feier galt dem Apollon, der be- 
kanntlich den Griechen, wenn auch nicht ais einziger, so doch ais 
vorzuglicher Leiter der Musen und des Gesanges galt. Wie er Ver- 
mittler zwisclien der Menschheit und Gottheit jst, der Reiniger, der 
Abwender des Bosen, der Verkunder des Willens des Zeus, so ist 
er es, der seine Priester und durch diese die Menschheit lehrt, unter 
Absingung des Erlósungsliedes (łtaidv) durch bestimmte Tritte der 
Ftisse dem Altare oder sonstigem Heiligtum sich nahend ihn selbst 
oder eine ihm verwandte Gottheit zu rufen (vgl. Buchholtz a. a. O. 
S. 39 u. S. 41 iiber den Namen Jepaeeon, vom Heilen durch Schlage? 
(Gerhard Mythologie I, S. 312.), oder „der Schiitzende“, Wurzel pa? 
S. 44 das Zauberwort t7j7tatrpnv. S. 43: In den orphischen Hymnen 
bekommt Dionysos so gut ais Helios und Pan den Beinamen Ilaidv). 
Wie die uralten Kinderopfer am Feste der Artemis Orthosia in eine 
alljahrliche Geisselung der Knaben und damit das Fest zu politisch- 
kriegerischen Zwecken in eine Selmie der Abhartung verwandelt 
wurden, so benutzten die Spartaner die Knabentiinze, welche dem 
Apollon Iluhasuę (Pausan. III, 11, 7) zu Ehren aufgefiihrt wurden, 
und die Paiane, die Kriegs- und Siegeslieder, welche den Apollon

aiziwtj, rr.ę 8ś zoiptz^c ó zaloup.svo« zópóai Ibid. p. 267 -zopSaztapó; • eiSoj opy(aeiuę 
ziopizijc, uSanep Siziwa aawpixóv. Lobeck Aglaoph. I, 652. 174.

1) Lex. lłhet. p. 234 L SitapT?) iraiSec rtaiava; a8ovrsę śyópeuov ’AitóXXo>vt
Tw Kapvci'o) zara ~rfj aurou 7iav^Yuptv.
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Paian d. i. den Helfer und Retter anriefen und den Apollon auch 
zum Schlachtengott, sein Fest zu einer kriegerischen Feier erhoben, 
um durch alljahrliche Verherrlichung der grbssten Heldenthaten 
friiherer Zeit die Kriegsjugend zur Nachahmung der gefeierten Helden, 
zum Ausharren auf dem angewiesenen Posten bis in den Tod zu 
entflammen (G. F. Unger Philol. XXIII, 43).

Unsicher lauten die Naclirichten von der Kapuart? (sc. opy^at;), 
dem Tanze von Karyai. Nach Pausanias III, 10, 8; IV, 16, 5 ware 
derselbe alljalirlich zu Ehren der vAp-ep'.? Kapuart; von spartanischen 
Jungfrauen aufgefiihrt worden; dagegen heisst es bei Lukianos n. dp/. 
c. 10 von diesem Tanze, es hatten ihn die Lakedamonier von Kastor 
und Pollus erlernt, und es werde derselbe im Dorfe Karyai gelehrt. 
So gehen denn die Ansichten iiber zapoatfCew und den Namen der 
Tanzerinnen KapoartSs; weit auseinanderJ), und bleibt es ganzlicli 
unsicher eine der erhaltenen Abbildungen hierauf zu beziehen; Krause 
findet sich S. 832 einfach ab1 2) mit der allgemeinen und nahezu 
auf jeden Tanz passenden Bemerkung, dass sich bei dem karya- 
tischen Chorreigen die Lakonerinnen vorziiglich durch Leichtigkeit 
und Gewandtheit des Kórpers, sowie durch Regelmassigkeit der Be
wegungen ausgezeichnet hatten; nicht besser Lemaire in einer An- 
merkung zu Statius3 *).

1) Krause S. 831, A. 1; 832, A. 2; Hesych. zapuariJeaSai • el<ppawea9ai, sc. 
vom Spiel zap'->tra£ew, nucibus ludere.

2) Gleichwie die Lexikographen z. B. Hesych. s. v. aoiAiSep • itap9śvcuv yopóc, 
Aiopteię.

3) Achill. II, 158 : nunc obvia versae | pectine Amazonio, modo quo citat 
orbe Lacaenas | Delia plaudentesąue suis intorąuet Amyclis.

4) Bd. I, S. 155 und daselbst die Stelle iiber dieses o/ijpa pa/upizi;; opyq- 
oeuij, Belek. An. Gr. I, 432 azoętątCsiy’, opysisSai itoiay ópy/jaw • Jicptspóf ay-rjua rij? 
ippelstaę, Tpapzjję opy^oecuę.

s) Beschreibung bei Xenophon Anab. V, 9, 8; VI, 1, 7 fi.; Masimos Tyrios 
28, 4; Krause S. 841.

Unter die Klasse der profanen Tanze gehbren noch mehrere 
Arten der in spaterer Zeit mannigfaltig ausgebildeten Pyrrhiche 
(Krause S. 835 ff.); auch der war ohne Zweifel eine Spiel-
art des Waffentanzes, ebenso die zapitasa bei den Aenianen
und Magneten und eine grosse Anzahl ahnlicher Tanze5). Unter den 
waffenlosen gymnastischen Tanzen dagegen war einer der merk- 
wiirdigsten, wie es scheint, der Kettentanz (oppo;), von dem es 
bei Lukianos it. cp/. c. 12 heisst: Dieser wird von Jiinglingen und 
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Madchen gemeinschaftlich in einem bunten Reigen getanzt und hat 
in der That viele Aehnlichkeit mit einer Kette. Den Reigen fuhrt 
ein Jiingling mit mannlichem Tanzschritt und unter Bewegungen, 
wie er sie einst im Kriege zu machen hat; sein Madchen bewegt 
sich mit dem sittsam-zierlichen Schritt ihres Geschlechtes, diesem 
vortanzenden Paare folgt das zweite u. s. f., so dass das Ganze die 
mannliche Kraft und die jungfrauliche Ziichtigkeit (attxppoaóvr(), in 
eine gefallige Kette gewunden, darstellt. Lukianos ist auch der 
Meinung, dass dieser Tanz auf eine Linie mit dem schonsten der 
lakonischen Reigen, den Gymnopadien, zu stellen sei1).

Von der fh'|3aai;, dem ez/.azriapóę und anderen Tanzarten, bei 
denen ein starkes Hupfen zur Anwendung kam, war friiher die Rede 
im ersten Band S. 33 ff.2). Zu derselben Gruppe gehort die mit 
starker Mimik der Hande verbundene śza-sptę, ein Tanz, den Pollux 
IV, 102 neben UsppatJOTptę stellt , der vorzuglich die Beine in An- 
spruch nahm, indem er beide ais Ivrova dpjpjpara bezeichnet3).

Der Unterricht der Jugend in der Musik hel in Athen, 
wie friiher bemerkt ist, unter den Gesammtbegriff der musischen und 
gymnischen Bildung. Bis auf Solon hatten an derselben nur die 
Sóhne des Adels Theil; nach Solon konnten die Sóhne der Bauern 
und Burger von dieser Bildung nicht mehr ausgeschlossen werden. 
Alle machten sie einen Cursus in der Tonkunst durch, der bis zum 
achtzehnten Jahre, dem Anfang des Ephebenalters, dauerte. Eigene 
S c h u 1 e n fiir die Ausbildung in Musik und Gesang entstanden somit 
lange vor den Perserkriegen; wahrscheinlich ist, dass dieselben ur- 
spriinglich von den Schulen der Rhapsoden und Dichter sich abge- 
zweigt haben. So móchte wohl die Sagę zu deuten sein, dass Ho- 
meros ein Schulmeister gewesen, ebenso spater Tyrtaios, auf den die 
Einrichtung des spartanischen Musikunterriclits zuriickgefiihrt wird. 
In der alteren Periode begann dieser Unterricht mit den einfachsten 
Tonweisen, welche auf ethische Wirkung berechnet, das Gemiit des 
Knaben zur Harmonie, zum Rhythmos und zur Sophrosyne stimmen 
sollten. Im musikalischen Unterricht zt&apta-ou, Bd. II, S. 364 ff.)

’) Der Ausdruck ca ten as ludere bei Lucretius II, 630 steht fiir zjz/.ta 
yopeje'.v, in orbem saltare, siehe Lobeclc Aglaoph. p. 657 sq.

2) Vergl. auch die Belegstellen bei E. non Leutsch a. a. S. 394 f. Ueber 
einen Tanz Mepuptę Bd. II, 400.

3) Vergl. Fr. Hist. Gr. II, p. 69 dsppadarpiiew und Athen. I, p. 14 D 8jp- 
fiaCarpię. Hesych. ćzatepe~v • upot -a ia/ia to;to śzarśpai; ratę itrepvai{ E. V. Leutsch 
a. a. O. S. 380.
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der attischen Jugend wenigstens, Łerrschten lange Zeit melische Lieder 
und Formen vor, die freilich mit unserer Benennung „lyrische Poesie“ 
nur unvollstandig bezeichnet werden. Von dem iiberwiegend padago- 
gischen Zwecke, den der Kitharist in der attischen Schule verfolgte, 
war schon friiher die Rede. Zwar blieb auch Raum fiir die praktische 
Anwendung von Gesang und Saitenspiel; z. B. bei Gastmahlern; 
allein die Hauptsache war doch immer der offentliche und religióse 
Vortrag der Chore, wie solche besonders in den Festspielen der 
Dorier und Aeoler glanzten. Erst ais auch die dorischen Lyriker 
fiir verschollen galten, verfiel seit dem peloponnesischen Krieg die 
musische Bildung in Athen. Nur sehr wenig wissen wir von der 
Persónlichkeit derMusiklehrer Konnos, Prodamos, Damon und anderer, 
mit ihren in Athen fremdklingenden Namen, und ebenso wenig lasst 
sich von den Fiihrern der zózkiot Z°P0'- darlegen, dass sie direkt auf 
den Jugendunterricht eingewirkt hatten. Doch gehóren die von 
Aristophanes in den Wolken vs. 966 angedeuteten Lieder in den 
musikalischen Cursus der attischen Schule, und ohne Zweifel hat 
hier die dorische Melik mit ihren kraftigen Tónen im Dienste der 
Andaclit und Vaterlandsliebe lange vortheilhaft gewirkt, wenn auch 
die a o lis eh en Sanger den Glanz und Reiz eines allgemein mensch- 
lichen Interesses voraus hatten. Die Einseitigkeit beider wurde nun 
wahrscheinlich auf einer letzten Stufe der melischen Kunst theilweise 
ausgeglichen; am ehesten diirfte man gerade in Attika aus der ein- 
formigen Plastik und Herbheit der dorischen Chorale herauszutreten 
gewagt haben. Allerdings ist hier abermals zu betonen, dass bei 
den Hellenen jede Neuerung im musikalischen Prinzip mit einem 
Schrei des Unwillens aufgenommen wurde, und dass eine solche 
iiberhaupt erst mit der Epoche der Umbildung und Zersetzung des 
Hellenischen Platz greifen konnte. Die Worte des Liedertextes und 
ihr etliischer Gehalt waren eben der Regulator fiir die Tonsetzung. 
..Die Autokratie des melischen Dichters blieb klar und unantastbar, 
die Musik hingegen, an das einseitige Gesetz formeller Darstellung 
und plastischer Schónheit gebunden, durfte ihren eigenenWeg wan- 
deln und es war ihr versagt, im Reich der Tóne sich abzuschliessen. 
Von ihr forderte man eine biindige Correspondenz mit dem plasti- 
schen Yortrag oder Gesang“ ’)• Alles, was ausserhalb des poetischen

1) Bernliardy Gr. Litt. I, 518 unter Beziehung auf Platon’s Gesetze VII, 
p. 812 und Plutarch. p. 1141 D -u p w ray taro ó ay; ę ryję t<uv

oatójpaJy uit7]psT0'jv-u)v role SiSaazakoię.
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Gedankens lag, galt ais Werkzeug und Zugabe (Plutarch. de glor. 
Athen. p. 347 P.). „Bei dieser Gehundenheit befanden sich die 
Kiinste gewiss nicht iibel, sie besassen, so lange sie selber tiichtig 
waren, sittliche Geltung und Wurde; sobald sie von einander sich 
losrissen, wurden sie Staffage des Lnxus und jeder ausserlichen Be- 
nutzung nach Willkiir preisgegeben. In einer so zweifelhaften Lagę 
traf Philodemos die Musik, und je weniger er ihren Wert zu schatzen 
wusste, desto natiirlicher erschien sie ihm ais Ueberfluss und deko- 
ratives Werkzeug, das ohne Poesie nichts bedeute, geiibt von be- 
zahlten Leuten und selbst von den Festen verdrangt, so dass sie 
nur in Wettspielen sich erhielt“ (Bernhardy ebenda S. 519). Gleichwie 
die Gymnastik seit Aristoteles immer mehr zur Athletik ausartete, so 
behauptete jetzt in der Musikbildung das einfache Streben nach Virtuo- 
sitat die Herrschaft. Damit ging aber der erziehende Einfluss der 
Kunst yerloren; die Musik selbst wurde zur Dienerin der ent- 
nervenden Sinnenlust herabgewiirdigt.

In Betreff des agonistischen Betriebs der Musik finden wir 
mehrfache Belege fiir Chios und Teos (C. J. Gr. 2214. 3088), wo die 
musikalischen Wettkampfe sich ais eine Art Schulprufung darstellen, 
wie wir unten sehen werden. Die alteste Art dieser Agonę in Athen, 
der Rhapsoden-Wettkampf an den Panathenaen, wurde wahrschein
lich von Peisistratos gestiftet, jedoch yon seinem Sohne Hipparchos 
genauer geregelt. Der Agon fand im altesten Odeion statt; fiir das 
neue Odeion richtete dann Perikles eigentliche Concerte ein, und 
es kamen Olymp. 83 3 zu Jen herkómmlichen Vortragen Kitharspiel, 
Gesang und Flotę hinzu (Rang. Ant. Heli. no. 961), wie sich denn 
allmahlich an den grossen Festen scenische und musikalische Auf- 
fiihrungen yereinigten. Nachdem aber Gesang und musikalischer 
Vortrag dem Drama vorangingen, so war das Odeion, welches vor 
der Erfindung des regelmassigen Dramas den Productionen der 
Bhapsoden und Musiker gedient hatte, ohne Zweifel alter ais das 
Theater1). Indessen wird uns von Hesychios s. v. w3siov bezeugt, 
dass die in dem vorperikleischen Odeion abgehaltenen musikalischen 
Wettkampfe in das spater entstandene steinerne Dionysostheater 
iibergingen und aus diesem wiederum in das perikleische Odeion. 
Das letztere diente aber auch zu anderen Zwecken, nicht lediglich 
zu musikalischen Auffiihrungen (Hitler a. a. O. 397. 400). Auch

ł) E. Hitler Die athenischen Odeen und der imoafiiw, im Hermes VII, 393 ff. 
Cwt Wachsmuth Die Stadt Athen im Alterthnm I, 276 ff.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 20
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die Anhiinger einer philosophischen Richtung hielten dort Versamm- 
lungen mit Yortragen. Laut dem Scholion zu Aristophanes’ Wespen •) 
steht ais sicher fest, dass der unbestimmte Ausdruck sich
nicht ausschliesslich auf epische Gedichte bezieht, wie man gemeint 
hat, jedenfalls bezieht er sich auch auf Tragodien. Ob ein gleiches bei 
andern Dichtungen stattfand, lasst sich nicht entscheiden. Wegen 
der Bedeutung von vergleiche man ubrigens Bd. II, 291
aito8ouvat — reddere.

Dass der dramatische ■repoayco^ schon vor den Zeiten des Aischines 
bestand, hat Hiller erwiesen a. a. O. S. 402. Der Proagon war 
eine „Probe“ fiir Vortrag und Gesang: die Schauspieler, die sich 
fur eine gewisse Zeit in einem Hause des Demos Melite (cf. Hesych. 
MeZitśow owo;) iibten, erschienen hierbei ohne Masken und ohne das 
Costiim ihrer Rollen (ót/a 7rpo3ońt«)> yupoi), alle Mitwirkenden aber 
mussten schon bei dieser Probe ihr Mbglichstes thun, um die Richter 
fiir sich giinstig zu stimmen und dem Dichter gleichsam voraus den 
Erfolg zu sichern. Wie es scheint, zeigten sich in dem den Dio- 
nysien vorausgehenden Proagon die Dichter selbst mit ihren Schau- 
spielern und Choreuten dem Publikum in einer Art von „Hauptprobe“ 
(Hitler S. 405). In der makedonischen Zeit wurden wohl auch von 
den musischen Chóren, welche an den Dionysien auftraten, bereits 
bei der Vorfeier Gesar.>ge in den Tempeln vorgetragen1 2).

1) vs. 1109 rónoę, ev w eiuiflaat ra not q ja a za aTtayyekkety nptv etę to 
^ćarpoy anaYYektaę, verglichen mit einem andern zu Aischines gegen Ktesi- 
phon 67 EYtpovro npo rtuv peyakuiy Atovuai<ov ijpiepatę óktyatę spnpooOey ev rtu Ib.oećip 
xakojpevu) rpaYtpStoy aY<ov xa’t £ni5et$tę <uv pekkouat Spaparuiy aYu^tCesOai

t<u Osarpu), 8t o ErotpaK (erupuoę Usener) npoaY<ov xakettat. eiatast Se Sfya npoa- 
ot unozptrai Y’JPot-
2) Vergl. C. .T. Att. II, 1, no. 307, vs. 15 von einem Agonotheten Agathaios: 

MUTtAtoe 3e xat roóę np©aY<wvaę rouę cv rolę tępotę xara ra narpta.

Beziiglich des musikalischen Wettstreites an den Panathenaen 
belehrt uns die grosse Panathenaeninschrift, dereń Eingang (wahr
scheinlich ein solenner Anfang mit Trompete und Herold, dann 
Rhapsode, A. Mommsen Heortol. S. 138 ff.) verloren ist, dass im 
Kitharspiel nicht weniger ais fiinf Preise ertheilt wurden, ais erster 
ein goldener Kranz zu 1000 Drachmen, daneben 500 Drachmen baar 
(ais Zugabe ?); es folgen zwei Preise fiir Sanger mit Flótenbegleitung; 
(aokwSoi), dann drei fiir Kithar ohne Gesang bestimmte Preise, end
lich die Flotę, womit das Fragment schliesst. Yielleicht fehlt die 
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auvau/.ia J), mbglicherweise auch itzAs; ztOaptotat und adż.TjTat. Immerhin 
scheint dieser Agon langere Zeit ein eigentlicher Kiinstler-Wett- 
kampf geblieben zu sein; nur einem solchen galt des Plutarchos 
Schrift ?; llava&7jvat(t>v Tp«tp7j tj itept tou pouotzoo ay<dvo;, eine Art 
Geschichte der Musik (A. Mommsen Heort. S. 140). In der spateren 
Zeit scheinen noch eigentiimliche Leistungen lyrisch - dramatischen 
Gesanges hinzugekommen zu sein; wenigstens wird dieses aus dem 
reichen analogen Inhalt der Inschriften von Teos wahrscheinlich.

In der hellenistisch-romischen Periode ist es namlich Jonien, 
welches unter allen Landschaften am glanzendsten die orchestisch- 
musikalischen Kiinste pflegt und insbesondere das Bestehen einer 
ausgebildeten grossen Erziehungsanstalt fiir musikalisch-drama- 
tische Kunstler (A.ovdaoo ■zr/y-a1.') aufzuweisen hat. Zwar auch ander- 
weitig begunstigte man unter den Hellenen eifrig die musikalische 
Ausbildung begabter Jiinglinge; noch im Ausgang des Altertums 
wurden in Alexandria arme Knaben, die eine ausgezeichnete Stimme 
besassen, auf offentliche Kosten ausgebildet2). Indessen in Jonien 
und am Pontos entwickelte sich in ganz eigener Art ein vielbewegtes 
Leben scenischer Kunstler; von hier scheinen Griechenland und Italien 
bis tief in die Kaiserzeit hincin den Bedarf fiir die scenisch-musika- 
lischen Auffuhrungen geworben zu haben (O. Liiders Die dionysischen 
Kunstler 8. 74). Ais dann die dramatische Kunst an das Ende ihrer 
glanzendsten Periode gelangt war, entwickelten sich erst Pan to- 
mimik nnd Orchestik, um hier ihre grosste und culturhistorisch 
einflussreichste Bliitezeit zu feiern3). Infolge der vorhin erwahnten 
Vereinigung scenischer und musikalischer Auffuhrungen an allen 
grossen Festen verbanden sich bald die musischen Kunstler mit den 
scenischen und der Name dionysische Kunstler kommt beiden 
im gleichen Sinne zu. Aus demselben Grunde naherte sich auch in 
spaterer Zeit die Bedeutung der Worte pcoaizóę, Oupeltzóę, azr(vtzd;

1) Polluz IV, 83 A&rfnp-. oś zal ojvaoz.ia tij ózazsTO ■ aupąuma aJnj tuJv

śv II a v a8i)vaio 1 c su v aulo u v t i»v. oi auva’Aiav elSoę Ttpoaau).^as<u{ o?ovrat oź{
tJ]7 aAcu5iav, also ein Zusammenspiel mehrerer Floten, nacli andern Flotenbegleitun g 
wie sie die aAcuSia erforderte.

2) Julian. Epp. LVI, p. 566 Hertl. oJtoi (oi peipazlazot) reuję śx <p<ovłj{ 
xataXefea8(uaav.

3) Lukian. -rtspl opy. 79 rj póv ąo Bazyizi] opyjjstj tv 'łowią paZiora zai nóvtu> 
onoAaiopAi] xtX. to zowom t<uv itepi rov A«Jvjsov ?c/vit<£w t<uv ait 'łowiąc zal ‘EMupnÓY- 
to-j zai t<mv irepl tov xa&ł]yi[iova ńtóvuoov, bei iAlders S. 77, ńtowjaoxó)axeę S. 59.

immer mehr und galten dieselben ais allgemeine Bezeichnung 

20*
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fur eine mit dramatisch-musischem Spiel ausgestattete Auffiihrung 
Aus dem ganzen Altertum gibt es kein Zeugniss, wonach fttaao; 
fiir Scliauspielertruppe gesagt werden konnte oder {haatótt;; einen 
Schauspieler bedeutete. Merkwiirdig ist aber auf jeden Fali, dass 
im Neugriechischen o Utttao; allerdings einfacli „die Schauspieler- 
truppe“ heisst1 2). So geht das, was Apollon urspriinglich an- 
gehbrte, auf Dionysos iiber und die Diener des letzteren ver- 
einigen sich zum Culte Apollon’s und der Musen. Ist doch der Cult 
Apollon’s ais des Fiihrers der Musen und des Gottes der Gesange 
'dem des Dionysos so nahe yerwandt, dass beide gerade in Delphi 
fast gleiches Ansehn und gleiche Verehrung genossen. Nach In
schriften C. J. Gr. 2758. 2759 stand das Gymnasium in Smyrna in 
Verbindung mit der Synodos der dionysischen Kiinstler3), so dass 
auch die Athleten und gymnischen Kiinstler der Gesellschaft an- 
gehorten; unter den Beamten findet sich ein Xystarch (^oatap/T);). 
Aehnlich sind die Wettkampfe an den Lysimachien zu Aphrodisias 
sowohl gymnischer ais musischer und scenischer Art und werden von 
einer und derselben Gesellschaft ausgefiihrt. In der Kaiserzeit vollends 
gehbrten auch athletische Kiinstler zu den Mitgliedern, so dass alle 
Kiinste, soweit sie an den bffentlichen Festen zur Auffiihrung kamen, 
in den Bereich der von den Mitgliedern einer Synodos ausgefiihrten 
Productionen fielen. Diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, 
dass bei Pollux auch die Athleten und gymnastischen Kiinstler zu 
den dionysischen gezahlt werden4).

1) Vergl. auch Bd. II, S. 351 iiber poustzoi.

3) Luders im Hermes VIII, 195, A. Ebenda IX, 248 L. v. Sybel „Sopho- 
kles ais Stifter einer Gesellschaft der Mnsenverehrer“ ; S. 250: Die Worte des 
alten Biographen p. 128 Westerm. ratę Moóaatę &iaaav śz t«5v itewatSeupŚMtOT autia- 
■pTetz zrL bedeuten: Die Personen der Schauspieler selbst aus den Gebildeten 
wahlen. Hermes X, 121—124 erklart J. Sommerbrodt den Musenverein des So- 
pliokles daliin, dass der Dichter einen Yerein von Gebildeten fiir die Musen zu- 
sammengebracht habe.

3) Vergl. auch C- Curtius Hermes VII, 41. In Pergamon bildeten sogar 
die ^oózokot eine besondere Genossenschaft; eigene upoSiSdazakot iibten die Hirten 
fiir den Gesang der Hymnen ein, wie der yopoStSaazaloę die Choreuten, und diese 
betheiligten sich dann ais upwtpSoi bei Mysteriendiensten. Ein StSaazako; zat pelo- 
itotóc wird erwahnt C. J. Gr. no. 1720.

4) III, 142 ot zaAOupevot tszrptzot óvopaade'ev av Atoyjatazot re zat pouatzot.... 
zat aep.vótepov etirotę av aytimat fj[jtvtxat zat dzumat Atovuatazai. 144. zat etc ezewtiw 
eittoi nc Atovjaiaxi){ dytirda; dfO.rpat. a&hjrat 3e nouatzoi zat Atovoatazot reytdrat.
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Teos nun war Hauptsitz der grossen jonischen Schauspieler- 
gesellschaft; Dionysos war der Schutzpatron der Stadt (o tt]; rco/.ew; 
9eoę), und mjt dessen heryorragendem Culte hing die dortige grosse 
Synodos dionysischer Kiinstler zusammen. Wir haben uns dieselbe, 
wie bemerkt, ais ein grosses Institut zur Heranbildung kiinstlerischer 
Krafte fiir die Buhne unter der Direction der Gesellschaft selbst zu 
denken; wodurch eben das Zusammentreffen der Kiinstler aus den 
yerschiedensten Gegenden gerade in Teos, sowie die grosse Beriihmt- 
heit der Synodos selbst in ganz Griechenland und Kleinasien be- 
greiflicli erscheint (Liidcrs S. 139). Von den gliicklichen Verhalt- 
nissen der Teischen Gesellschaft, die ein eigenes Uebungshaus fiir 
die Proben zu den Auffiihrungen und (yielleicht auch, meint Liiders 
S. 71, vergl. jedoch unten) zur Heranbildung junger Kiinstler be- 
sass, zeugt unter andern ein Dekret, wonach sie auf eine Bitte 
der Gemeinde von Jasos derselben ohne Entgelt in Ansehung ihrer 
augenblicklichen traurigen Lagę zur Feier der Dionysien 2 Floten- 
spieler, 2 Tragbden, 2 Komóden, 1 Kitharisten und 1 Kitharbden 
schickt. „Dass es unmóglich ist, hier Sanger oder Declamatoren zu 
yerstehen, ist nicht schwer einzusehen; denn einmal wurden dann 
keine Dionysien stattfinden und dann wird ausdriicklich hinzugefiigt, 
die Techniten wurden den ganzen zur Aufftihrung gehorigen Apparat 
(u7t^peoia) mitbringen, dessen sie ais Declamatoren gewiss nicht be- 
durften“ (Liiders S. 125).

Wie und warum aber gerade in Teos der Boden fiir einen der- 
artigen intensiven und ausgedehnten Kunstbetrieb auf die gliicklichste 
Weise geebnet und zugerichtet war'), ist eine Frage, die sich hier 
uns aufdrangt und zu dereń Beantwortung wir ffiglich etwas weiter 
ausholen diirfen, um durch eine nahere Wiirdigung des Teischen 
Schulwesens auch in das kiinstlerische Treiben dieser Musenstadt 
einen klaren Einblick zu yerschaffen. Wir glauben dies am besten 
bewerkstelligen zu konnen, wenn wir den interessanten Inhalt einer 
neuentdeckten, yon G. Hirschfeld im Hermes IX, 501 f. mitgetheilten 
Inschrift hier commentiren, einmal, weil unseres Wissens dieselbe 
von niemandem erklart ist, und dann, weil sie uns den Stand des 
Schulwesens in Teos genau erkennen lasst. Voraus bemerken wir, 
dass die Miinzen von Teos einen Greif zeigen, der auf Teischen nach 
Osten, auf denen der Teischen Kolonie Abdera nach Westen blickt, 
und ein Yiereck. Der Greif erscheint auf einigen mit einer Lyra,

ł) Sonst heisst es unter den Griechen: śitt xi8apu)3ta jwpsw;
ępfMjsat, cf. Rhet. Gr. ed. Walz IX, p. 196. 
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weshalb ihn Eckhel I, 2, p. 562 sq. auf Apollocult beziehen will; 
allein durch andere Miinzen aus der Kaiserzeit ist entschieden 
Bakchoscult nachgewiesen, nach Diodoros III, 65 ware Bakchos 
in Teos geboren. Die Stadt entstand um die Zeit der sog. jonischen 
Wanderung nach Vorderasien durch successive Ansiedlung jonischer 
und aolischer Familien, wie dies schon aus den Angaben Herodofs 
(I, 142) iiber die Verschiedenheit der Sprache oder des Dialektes in 
den zwolf Stadten des jonigen Bundes folgt, dem auch Teos seit 
776 v. Chr. angehórte. Wie die Urkunden zeigen, ward an der 
Kiiste Joniens in verhaltnissmassig kurzer Zeit das hoher gebildete 
jonische Element der karisch - asiatischen Bestandtheile Meister und 
amalgamirte oder absorbirte sie, so dass der Dialekt von Teos fur 
die altere Periode ais Jonismus erscheint mit dorisch-aolischen und 
auch lydischen Variationen ’)• Allein schon um 200 v. Chr. (Ol. 146) 
zeigt Teos die Anwendung der zotvi) ótakszroę, die bekanntlich seit 
Ol. 119 ff. in bffentlichen Urkunden, indessen bei den Jonern theil- 
weise auch schon friiher vorkommt2). So ist der heimische Dialekt 
von Teos bereits in jener Sammlung erotischer Lieder im Ver- 
schwinden, die unter dem Namen ’Avaxpso'vw.a auf uns gekommen 
sind und unter denen man iramerhin mit Welcher wenigstens 
einigen alten primitiven Kern wird anerkennen miissen. Ungefabr 
um die Zeit des Anakrcon (550 v. Chr.) sollen iibrigens die Tejer 
grossentheils ausgewandert sein (Griindung Abderas). Von den 
weiteren Schicksalen der Stadt erfahren wir wenig, bis auf ein er- 
neuertes Aufbliihen in der Kaiserzeit. Von besonderem Interesse 
ist ein im C. J. Gr. 3053 erhaltener Beschluss der Knosier, 
worin diese den Tejern und einem ihrer Burger Dank sagen, weil 
letzterer die Dithyrambiker und kretische Melik vortrefflich zur Kithara 
vorgetragen hatte (zalkdę itpoa^xev av6pt KSKctiSsopśvw). Ausserdem 
bezeugen fiir Teos noch andere spater heranzuziehende Inschriften 
einen ungemein hohen Stand des musikalischen Unterrichts; vorerst 
aber geben wir eine wortgetreue Uebersetzung der im Hermes ab- 
gedruckten Inschrift, die einen Beschluss des Gemeinderathes von 
Teos in Schulangelegenheiten darstellt. Der Eingang des Dekrets 
und vielleicht auch noch weitere Verfiigungen yerwandter Natur an der 
Spitze wie am Schlusse der Inschrift sind leider zu Verlust gegangen; 
der erhaltene Text, 34 Zeilen umfassend, lautet folgendermassen:

„Ferner [wird beschlossen oder genehmigt] zu ernennen,

9 Franz El. Epigr. Gr. p. 183. 106 Dirae Teiorum.
2) Franz p. 183 są. 
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nach der vollzogenen Wahl des Gymnasiarchen, einen Knaben- 
meister (smSoydpw), nicht unter vierzig Jahre alt. Auf dass aber 
alle freigebornen Knaben so erzogen werden, wie Polythrus, des 
Onesimos Sohn, in seiner Fiirsorge dem Volke verheissen hat, 
indem er ein so herrliches Denkmal seines riihmlichen Eifers stiftete 
(er vermachte hiefiir 34000 Drachmen), [so wird beschlossen] zu be- 
stellen alljahrlich am Tage der Amtswahlen, nach vollzogener Wahl 
der offentlichen Schreiber, drei Lehrer fiir den Unterricht 
der Knaben und der Mad c hen (nap8śvoi); zu zahlen aber dem 
zu der ersten Stelle (Ipyov) erwahlten Lehrer 600 Drachmen des 
Jahres, dem zur zweiten Stelle 550 Drachmen und dem zur dritten 
500 Drachmen. Ferner zu ernennen zwei Knabenturnlehrer 
(uatSotp^aę), und ais Besoldung derselben auszuwerfen jedem 500 
Drachmen. Ferner zu ernennen einen Kitharlehrer oder Leier- 
spieler (xt#apiorr]v óa/.Trf>) und dem Gewahlten (/ćtpo-owjO-LTt) 
eine Jahresbesoldung von 700 Drachmen zu geben. Dieser soli aber 
sowohl diejenigen Knaben, welche nach gesetzlicher Vorschrift fiir 
das nachste Jahr auszuscheiden haben, ais auch die um ein Jahr 
jiingeren [zum Cursus des vorhergehenden Jahres gehórenden] im 
Gesang unterweisen und im Kitliar- oder im Leierspiel, die 
Epheben aber im Gesang. Ueber den Jahrescursus [Alters
klasse] dieser Knaben jedoch soli der Paidonom endgiiltig bestimmen. 
Auch soli, wann wir einen Schaltmonat haben, eine Monatsrate der 
Besoldung ais Zuschuss gegeben werden. Den Fechtmeister 
indessen und die treffenden Lehrer im Bogenschiessen und 
Speerwerfen haben der Paidonom und der Gymnasiarch zu be- 
zalilen, unter Berichterstattung an die Gemeinde. Die genannten 
Lehrer sollen die Epheben unterrichten und diejenigen Knaben, welche 
dem Gesangscurse zugewiesen sind; ais Besoldung aber soli gezahlt 
werden: dem Lehrer im Bogenschiessen und Speerwerfen 250 Drach
men und dem Fechtlehrer 300 Drachmen; jedoch muss der Fecht
meister mindestens zwei Monate lang Unterricht ertheilen. Dafur 
aber, dass die Knaben und Epheben in ihren Lerngegenstanden sich 
eifrig iiben, sollen der Paidonom und der Gymnasiarch Sorge tragen, 
wie es beiden laut den Verordnungen auferlegt ist. Falls aber die 
Sprachlehrer [Lehrer der Grammatik und Literatur] bei ihnen 
Vorstellungen machen sollten wegen der grossen Anzahl der 
Schiller, dann soli der Paidonom entscheiden und so, wie dieser 
anordnet, sollen sie gehorsam es halten. Die Priifungen, welche 
im Gymnasium abzuhalten waren, sollen die Sprachlehrer und der 
Lehrer der Musik im Rathhause abnehmen lassen."
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Vor allem handelt es sich um die Zeit, aus der diese Inschrift 
herriihrt. Auch ohne dass wir ein genaues Facsimile derselben besitzen, 
lasst sich aus der Sprache selbst, dann aus der Schreibung einzelner 
Sylben und Wortformen, endlich aus dem Inhalte mit Sicherheit be- 
stimmen, dass wir es mit einem Erzeugniss der spateren Epigraphik 
zu thun haben, das gerade noch der ersten Kaiserperiode angehbren 
diirfte, zumal da auch die Lehrergehalte in Drachmen eingesetzt 
sind, wahrend in der Kaiserzeit gewohnlich ór(vapta angegeben werden 
[cf. C. J. Gr. no. 3108]. Aeltere oder sehr alte Zeichen, wie solche 
in den kleinasiatischen Alphabeten und in denen der Inseln des 
Archipels sich finden, erscheinen hier gar keine, wohl aber Formen 
und selbst Fehler, wie sie der Quadratarius in der romischen Periode 
gewohnlich gemacht hat; in Zeile 15 neben
a&a: Zeile 1, und sogar aitózvu3(lt Zeile 13; ferner fiir
Zl. 27, dagegen richtig Zl. 17 SiStźĘj’., entsprechend dem 8i5s$ooat 
Zl. 9. In Zl. 20 steht sogar <o statt o in npa>a8ióoa9at, ein Fehler 
des Steinhauers, der unter andern Umstanden sogar den Verdacht 
einer Falschung erregen konnte, weil diese Verwechslung unter den 
Neugriechen sich am haufigsten findet. Zu bemerken ist jedoch, 
dass schon um Ol. 76 im Alphabete von Teos Q sich findet und T 
fiir Zeta, von Augustus ab herrscht Z vor; auch in den Formen fiir 
A wird der Kenner nachaugusteische Zeichen wiederfinden, des- 
gleichen die jiingere Form fiir S. Aber auch der Inhalt der In
schrift weist schon im Allgemeinen auf eine spatere Entstehungszeit 
hin durch die auffallende, aber gerade fiir eine jonischc Stadt charak- 
teristische Hervorhebung der literarisch-musikalischen 
Bildung der mannlichen Jugend, welcher gegeniiber das gym- 
nastische Element untergeordnet und nur noch durch das Herkommen 
geduldet erscheint. Noch in der weitlaufigen Inschrift aus Sestos 
{Carl Ctirlitts Hermes VII, 114 ff.) gibt sich in der Fiirsorge des 
Menas fiir die Erziehung der Jugend von Sestos ein Uebergewicht 
zu Gunsten des Gymnischen kund (vergl. oben S. 214). In den ver- 
lorenen Eingangsworten des auf einem rechtwinkligen, kaum iiber 
’/2 Meter hohen und entsprechend dicken Marmorblockes angebrachten 
Dekretes kann sicherlich nichts enthalten gewesen sein, was sich 
auf etwaige gymnastische Leistungen, Marsche, Aufziige u. dgl. der 
Epheben bezogen hatte, wie solche auf den alteren Ephebeninschriften 
gewohnlich nach den einleitenden Worten verzeichnet stehen. Bleibt 
also in dem erhaltenen Stiick ein beinahe ausschliesslich geltender 
Betrieb des Musikalischen, dem gegeniiber Erwahnung und 
Yerwendung des Fechtmeisters und seines einzigen eigentlichen 
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Collegen sieli bescheiden genug ausnimmt. Ganz besonders weist 
die v e r a nderte Bedeutung, in der einige sonst ziemlich fest- 
stehende Begriffe und Benennungen hier auftreten, auf die spatere 
hellenistische Zeit, in der nicht mehr das massvolle Hellenikon einer 
harmonischen Gesammtbildung zum Ausdruck gelangt, auf die be- 
ginnende rómische Epoche. Was fiirs erste den itaióovó|io; betrifft, 
so wirddie ser allerdings bei Aristoteles Polit. VII, 15, 6 ganz im 
allgemeinen Sinn ais Knabenaufseher und ohne besondere Riicksicht 
auf einen Staat erwahnt. Fiir gewohnlich jedoch und ganz ent- 
schieden fiir die altere Periode der griechischen Entwickelung ist 
der bei den Doriern vorherrschende łtat6ovópo; niemals gleichzusetzen 
der allgemeinsten Benennung fiir Lehrer und Erzieher (itaiSsutai); 
ebenso ist es falsch, wenn z. B. Passow's Lexikon KatSovópoi ohne 
weiteres ais obrigkeitliche Personen zu Athen auffiihrt anstatt 
in Sparta; wahrscheinlich sind dabei 7tat3ovopot verwechselt mit 
7uvatzovo|ioi und itatSso-at. Wir haben anderswo wiederholt die 
Function des ita'.8ovófio; erortert; hier auf unserer Teischen Inschrift 
vertritt derselbe offenbar die Stelle des Kosmeten der attischen 
Epheben, er steht neben dem Gymnasiarchen an der Spitze des 
gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens der Stadt Teos, un- 
gefahr so, wie in Sparta jederzeit der Paidonom die óffentliche Zucht 
iiberwachte. Von ihm ergeht in Teos daher auch die letzte Ent- 
scheidung in den eiDschlagigen Fragen, besonders bei persbnlichen 
Conflikten unter den Lehrern, wie dies unsere Inschrift Zl. 31 an- 
deutet. Das Alter des Paidonomen, dass er mindestens ein Vier- 
ziger sein soli, ist ganz wie bei Solon festgesetzt (Aeschin. adv. Tim. 
§ 11 sq.J, freilich urspriinglich in Beziehung auf den Choregen, der 
einen Knabenchor ausriistet. Nach Platon’s Gesetzen p. 764 sq. 
sollte iiberhaupt kein Lehrer unter 40 Jahre alt sein.

Die unter dem Paidonomen stehenden Lehrer werden aus einer 
nicht unbedeutenden Lokalstiftung besoldet, die ein sonst unbekannter 
Polythrus, Sohn des Onesimos, ausschliesslich fiir Bildungszwecke, 
wie es scheint, und zwar fiir die Ausbildung der mannlichen 
und weiblichen Jugend gemacht hat, wahrscheinlich aus Liebe 
zur Heimat. Der Name Polythrus ist neu ’)• Ais Lehrer fiir den

i) Ein Onesimos erscheint ais Athener im C. J. Gr. 171; und bei Mionnet 
Description de medailles ant. Snppl. Tom. VII, p. 11 sehen wir auf einer Munze 
von lykisch Limyra die Umschrift 6 III - oNHCIMOY- AIMYP62N. Ausserdem gab 
es einen Onesimos, der eine Biographie des Kaisers Probus schrieb und anderer 
Kaiser (Quelle fiir VopiscusJ. Ein C. Sellins Onesimus erscheint ais Giesser bei 
Gruter. Inscr. p. 638, 5; Orell. 4192. 
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grammatisch-literarischen Unterricht werden uns drei 
genannt, die gleich den ilbrigen auf ein Jahr ernannt werden sollen. 
Auffallenderweise heissen sie aber nicht, wie man erwarten sollte, 
7pappa-izoć = litterati, sondern ypappaToMacizalot. was nach alterem 
und feststehendem Sprachgebrauch nichts anderes bedeutet ais ypsp- 
paTtarać = ludimagistri = Elementarlehrer. In der Wortbildung 
selbst liegt allerdings nichts, wodurch eine solche Modification der 
Bedeutung ausgeschlossen bleiben musste; zudem macht es die Auf- 
zahlung in unserer Inschrift zur Gewissheit, dass die drei genannten 
YpappaTo8i8śaxa/.ot nicht etwa ais Lehrer dreier verschiedener Stadt- 
schulen zu denken sind, sondern einer und derselben Schule. 
aber dreier verschiedener Curse, die aufeinander folgten.

Fiir diese Auffassung spricht auch die angegebene Gehalts- 
Scala:

tcu p.b ŚTtl to 7tpcÓTOv ep7ov Spa/paę 600 
to7 8= srct to SsÓtćoo’/ Ip-j-oo ópa/pa; 550 
tw 8s ski to Tp'kov £pyov 8pa/pa; 500.

Der letztgenannte oder dritte Lehrer konnte deshalb auf der 
untersten Stufe immcrhin ais Elementarlehrer im gewbhnlichen Sinn 
(7pap,uaTo8i8<xaxa/.o;) gelten. Gleichwohl halten wir eine solche Er
klarung nicht fiir richtig, weil fur den untersten ypappatoSiSaazako; 
unserer Inschrift das gleiche Gehalt ausgeworfen ist wie fiir die 
zwei Paidotriben oder Knabenturnlehrer, welche doch, nach allem 
was uns von der Bedeutung und Wirksamkeit eines Paidotriben be
kannt ist, wenigstens nicht in der alteren Periode gleichniedrig wie 
die Grammatisten oder Elementarlehrer gestellt gewesen sein konnen. 
Freilich ist auch der Fali noch denkbar, dass in der Liicke der 
14. Zeile nach 7tsvTaxoaia; ausgeblieben ware pj — 50, dann ware 
fiir die beiden Paidotriben wenigstens ptaBo'; = 550 Drachmen; 
indessen findet sich auch in Zeile 21 eine ahnliche Liicke statt der 
Interpunction.

Demnach haben wir in den genannten drei ypappaToStSaa/akot 
allerdings drei ypappaTizoi (litterati, litteratores) zu erkennen, unter 
denen der erstgenannte und hochstbesoldete einen 8t8aazaXoę (= e$rjł]- 
T^ę, aocptcT^r, professor) oder Lehrer des obersten Curses (etwa Prima 
und Secunda) vorstellt, weil ausser diesen dreien nur noch Lehrer 
der musikalischen und gymnastischen Unterrichtszweige erwahnt 
werden. Bestatigt wird diese unsere Auslegung durch die Angaben 
Zeile 18 iiber eine Alterklasse von Jiinglingen, die der Ephebie nur 
um ein Jahr nachgeht und unter der also reifere Knaben, die sogen. 
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Bartlosen (a/evsi«) zu yerstehen sind; natiirlich sind iiberhaupt nur 
eingeborene Biirgerssbhne (mokrazot, vrgl. oben S. 50 nokirat — icpr^ot) 
gemeint, da nur diesen die Theilnahme am Wettkampfe gestattet 
ist (C. J. Gr. 3088). Dass aber bei diesen nicht erst an Elementar- 
unterricht zu denken sei, Yersteht sich ganz von selbst.

Die musikalischen Uebungen der Knaben im Kithar- und Lyra- 
spiel (xi&ap’Cs'.’>, tpaZZsiv) haben ^wir bereits im zweiten Bandę dieses 
Werkes besprochen. Der ziBapicroj; der Alten bediente sich zu seinem 
Spiele des Plektron (zpoue>.v), der ^akrł); dagegen gebrauchte gewbhn- 
lich nur die Finger dazu (4>aZZsvZ). Unrichtig hat Zell Ferienschriften 
III, S. 64 ^ot/.póę vom Gesang zur Leier aufgefasst; es ist wohl 
die Rede von ziDotptapcę ipO.o; (ohne Gesang), nicht aber von ^aZpo; 
<ptAo;. Bemerkenswert ist, dass der Ausdruck paB^para, der auch in 
dieser Inschrift Zeile 28 angewendet ist, nicht seiten speziell von 
der Musik gebraucht wird (Bockh ad n. 3060 C. J. Gr. vs. 10) 
gegeniiber yon azpóapa. Indessen zeigt an unserer Stelle der Zu
sammenhang, dass diesmal, wie in den grossen Ephebeninschriften 
Attikas, mit paB^parst die Unterrichtsgegenstande iiberhaupt gemeint 
sind. Die hohere Besoldung derMusiklehrer gegeniiberden 
YpappaTOÓióaazaZoi und zató >Tpt^at hangt natiirlich zusammen mit den 
Zeitverhaltnissen und der grossen Wertscliatzung musikalischer Fertig- 
keiten, woriiber wir gleichfalls Bd. II, S 376, A. 2 Anhaltspunkte 
gegeben haben. Wie allgemein und unbestimmt ubrigens in unserer 
Inschrift die Bezeichnung pooatza erscheinen mag, so erhellt doch 
aus dem Zusammenhang in Zeile 18. 19. 24. 34 klar genug, dass 
dieselbe eine hohere Stufedes musikalischen Unterrichts 
bedeutet, fiir den oberen Knabencursus namlich und fiir die Epheben, 
wobei allem Anschein nach auch theoretische Musik oder, wie wir 
sagen, Contrapunkt- und Generalbassstudien betrieben wurden (vgl. 
iibrigens unten S. 319 iiber C. J. Gr. 2214).

Noch ist in obigcr Inschrift von Teos die zweimalige Verbind- 
ung des Paidonomen mit dem Gymnasiarchen auffallend. Bekanntlich 
wird anderswo fiir die makedonische und auch fiir die romische 
Periode bald der Kosmet, bald ein oder mehrere Gymnasiarchen ais 
Leiter des gesammten Unterrichts und ais oberste Schulbehórde vor- 
gefuhrt. Auf dieser Teischen Inschrift scheinen sich 7tatóovópcę und 
■ppv<zoiap/oę (Z. 23) zu einander zu yerhalten wie ypapparsó; und 
araypacpsuę in der Staatsverwaltung, einer ist anscheinend zur Con- 
trole des andern bestimmt. Denn sonst wenigstens ist unseres Wissens 
nur entweder der Kosmet (hier = Paidonom) oder der Gymnasiarch 
mit der Leitung und Ueberwacliung der Schulen betraut; z. B. bei 
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Franz Elem. Epigr. Gr. p. 265, no. 108 steht nach zoopTjreuc.ytoę 
zta. erst YupvaatapxoovTo; oZou Irou; zta. ebenda p. 256 werden 
auf einer Inschrift aus Hadrian’s Zeit die 12 Gymnasiarchen (ent- 
sprechend den 12 Monaten) insgesammt erst nach dem Kosmeten 
und dessen beiden Hypokosmeten angefiihrt. Doch ergibt sich in 
unserer Teischen Inschrift aus Zeile 2 eine gewisse Ueberordnung 
des Gymnasiarchen insofern, ais der Paidonom erst nach jenem er- 
koren wurde, so dass der neue Gymnasiarch ais stadtische Behórde 
die Wahl des Paidonomen moglicherweise beeinflussen konnte. Frei
lich ware es fiir uns von hohem Interesse, die naheren Bestimmungen 
des beiderseitigen AYirkungskreises zu kennen, die sich in Zeile 29. 
30 zata tou; vopoo; verbergen.

Endlich ist sowohl fiir die Entstehungszeit der Inschrift wie 
fiir den einseitigen jonischen Culturzustand von Teos die Art und 
Weise bezeichuend, wie die gymnastisch-palastrischen Ueb
ungen, die z. B. noch in C. J. Gr. 3059 betont werden, hier nur 
obenhin erwahnt und im Ganzen beinahe diirftig bedacht sind. Wah
rend in den wenig alteren attischen Ephebeninschriften die Lehrer der 
Gymnastik und des Waffenhandwerks, besonders raztSo-pifIrj;, on/.o- 
pa/o;, azovtt3Tł)'ę, noch mit ihren Namen ehrenvoll genannt und in 
den Jahresdekreten ausgezeichnet werden, erscheinen sie hier ganz- 
lich untergeordnet und stehen auch in ihrer Gage den Lehrern des 
literarischen und musischen Unterrichts nach. Der Fechtmeister, 
in alter Zeit ein wichtiger Lehrer, unterrichtet jetzt nur auf eine ganz 
kurze Zeit; wahrscheinlich sind seine Lectionen gar nur zwischen 
die andern Unterrichtsgegenstande hineingeschoben, so wie man in 
unsern Zeiten vielfach und obenhin zwischen den „obligaten“ Gcgen- 
standen den „facultativen“ Turnunterricht behandelt und erledigt. 
Darum wird wenigstens diesmal von Seite der Stadtgemeinde aus- 
driicklich bestimmt, dass der Fechtunterricht sich mindestens auf die 
Dauer von zwei Monaten erstrecken soli. Charakteristisch genug ist 
gerade das umgekehrte Verhaltniss im kaiserlichen Rom. Vergleichen 
wir namlich im Interesse derjenigen, die viel Aufhebens machen von 
dem musikalischen Sinn der Romer, die Besoldungssatze der Teischen 
Inschrift mit denen des bekannten Diokletianischen Ediktes (bei 
Mommsen Berichte der k. sachs. Gesellsch. der Wissensch. 1851 S. 21), 
so werden uns in der rómischen Urkunde, abgesehen von der darin 
geoffenbarten ganz falschen Finanzpolitik, die Gehaltssatze von je 

1 Lese- und 2 Schreiblehrern,
1 Rechenlehrer,
1 Sprachlehrer,



317

1 Lehrer der Geometrie u. s. w. auch
1 Turnmeister 

angefiihrt, aber merkwiirdigerweise wird nicht ein einziger Musik- 
lehrer erwahnt; so dass auch hier das oft besprochene calculatorische 
und realistische Moment des Unterrichts bei den Romern seinen nega- 
tiven Ausdruck gefunden hat.

Wir finden iibrigens schon im Corpus Inscr. Gr. 3088. 3059. 
3060 Bruchstiicke von Teischen Inschriften, die uns einen klaren 
Einblick in das wohlgeordnete Schulwesen der Stadt Teos thun lassen, 
Listen namlich, in denen Knaben und Jiinglinge verschiedener Alters- 
klassen aufgezahlt werden, die in den verschiedensten Zweigen 
des Wissens und der Thatigkeit unter einander gewetteifert haben 
und in diesem Kampfe Sieger geblieben sind. Auch aus Chios 
kommen ahnliche, auf Knabenagone beziigliche Inschriften vor, nur 
dass hier auch noch gymnastische Uebungen sich anschliessen, vergl. 
C. J. Gr. 2214. 2221. Doch war in Teos unter solchen Knaben- 
spielen auch ein Wettstreit in Tragbdie und Komedie aufgenommen. 
Ungemein interessant ist besonders das Verzeichniss in no. 3088 des 
Corpus J. Gr., welches unsere niihere Beachtung verdient. Im er- 
haltenen Theil dieser Inschrift erscheinen namlich unter derBenennung 
ńpśoporśpa, pśoTj, vswTŚpa ijZizia die uns wohlbekannten Altersklassen 
der Jiinglinge von Teos. Von dem Wettstreite der altesten Klasse 
stehen verzeichnet die Agonę avTaitoflo'as«);, avapioa3(oę, dazu
die Kamen von 2 Siegern. Fiir die mittlere Altersklasse sind ge
nannt, mit je einem Namen des gekronten Siegers, Agonę uiwPokiję, 
thapcóoea);, iwAupotdiaę, Cwypacptaę. Endlich fiir die dritte der jiingsten 
ausser dem unleserlichen Agon die weiteren avapi<óas<o;,
zak/j-Ypatpiar, AaprcaSo;, <J/a\uou, ztbapispod, zi8apw5ta;, puH|ioYpaętaę, 
zwpaiStaę, tpa^aiSiac, pskoYpacpta?. Schon beim ersten Blick ersieht 
man den enormen Unterschied des Inhalts, gegeniiber der oben be- 
sprochenen Teischen und iiberhaupt der alteren Inschrift. Schwer- 
lich wurde jemals in einem andern griechischen Staatswesen ein 
solches Gewicht auf die musikalische Ausbildung der Knaben gelegt.

Zuerst wird erwahnt. Nach Bockh p. 675, b, woselbst
eine lange Erorterung iiber pa<J»<j»8elv, uKoXa18slv, und

6tiśvat (vergl. jetzt die neuere Literatur zu Bóckh's opusc. 
acad. p. 385 de urcopo/.ig Homerica) steht fest, dass mit diesem Aus
druck gemeint ist pcepwSia. Von einem rhapsodischen Vortrag ais 
Agon der Knaben ist schon bei Platon die Rede D- Die athenischen

i) Tim. p. 21 B yap ^pzy ot Karepł? s&saay pacptpStaę
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Knaben stellten namlich, wenn sie in das Album der Phratrie auf- 
genommen wurden, einen Wettkampf im Vortrag von Liedern an, 
wie dasselbe Polybios von den Arkadern und Strabon von den Kre
tem erzahlt ’)• Durch die amitódoat; wird, wie der Aus
druck deutlich erkennen lasst, die uTtogokij bezeichnet ais a^ranoSoroc, 
weil nach dem anfanglichen Einfallen (uTtoPak/.ew) immer wieder eine 
Fortsetzung derselben oder gleichsam Ablósung durch einen neuen 
Rhapsoden oder Vortragenden erfolgte 2). Davon
ist auch der Flótenspieler (uno^oZeuc) benannt, der die Rhythmen 
und die Tonhohe der Stimme anzugeben hatte.

An zweiter Stelle ist die c\dpa>atę verzeichnet; auch C. J. Gr. 
307 werden aufgezahlt ukoPo/jj, avapo>atę, no/.ups&ia, ^cufpatpia, anders 
dagegen no. 2214 (p. 202) avapt>jcs<oę, patlwSttzę, óa/.poo, ztbaptspou, 
d. i. Agonę. Dic ■rcoZup.a&sa ist wohl auf ein gewisses Mass allge- 
meinen oder encyklopadischen Wissens zu beziehen. Dass Zeichnen 
und Malen (Cinypaęia) wenigstens an mehreren Orten in Griechen- 
land zu den Unterrichtsgegenstanden gehbrte, ist im II. Bd. S. 345 
gezeigt worden; indessen bis zu der Hbhe, welche bei den Rómern 
der Dilettantismus in Malerei und Skulptur erreichte (Friedlaender 
Darst. aus der Sittengesch. Roms III, S. 209), brachte man es im 
Osten doch schwerlich.

Die meisten Gegenstande des Wettstreites, nicht weniger ais 
elf, werden bei der Klasse der Jiingeren erwahnt; hier folgt auf uto- 
pokrj und ayapcuoi; die za/Atypacpta, weil diese mit dem Vortrag und 
der Recitation offenbar in engerem Zusammenhange steht3). Dazwi- 
schen ist ais einziger gymnischer Wettkampf unter all den musischen 
der Fackellauf (Xapta5o; cqwv) eingeschoben; auf ihn folgen zunachst 
die Agonę des mit den Fingern gespielten Saiteninstrumentes (Ąa/.pou) 
und des mit dem Plektron gespielten (zt&aptapou); der Unterschied 
beider Arten des Spiels wurde ebenfalls friiher Bd. D, S. 365 ff. be-

>) Cf. Meier de gentil. Attiea p. 16; Polyb. IV, 20; Atlien. XIV, p. 626; 
Strab. X, 4, 20, p. 482.

2) Zum Verstanduiss des Ausdrucks uTto(?oX?j{ vergl. mail auch Xenoph.
Kyrup. III, 3, 37 <ov yap av av#ptuTtot o^tpadeic fśvu>vrat, Da’jpaaTÓv, st twej

aurtuo xa't rou u-nojOTjaoyTO? Seowro' aż./.1 ayait/pó^, st zat e£ uito^ol^c 8uvatvto av?peę 
a-paSot eivat d. h. durch Zuruf, Souffliren. Ebenda 55: ot zat ■napaSeifuara autotc 
śoeade, oiooę '/pi] etvat, za't ÓTtopd/. ż. eto StmćjSsaSe, rpt n śut/.ao&aotuoTat. Ueber uno- 
ftoW) vergl. auch Lehrs Quaest. epicae p. 220.

3) Ueber za/.ż.tfpatpia im heutigen Sinn cf. Frani Elem. Epigr. Gr. p. 36. 
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schrieben, desgleichen zi&apiapo; <p./.o; (ohne Cfesang), gegeniiber der 
zi9apw5ia. Kitharisten und Kitharoden unterscheiden sieli also von 
einander darin, dass die eine Gattung von Kiinstlern, die auch 
zdlapiaTai genannt wird, ohne Gesangsbegleitung spielte, wahrend die 
andere unter Begleitung der Kithara in Gesangesvortragen wetteiferte. 
Derselbe Unterschied ist zwischen Auleten und Aulóden. Schwierig 
sind fiir uns die in der Teischen Inschrift getrennt gegebenen Begriffe 
pu&poypacpta (rhythmorum scriptio) und psAoypaęta (carminum scriptio). 
Bockh (ad C. J. Gr. no. 2214 p. 678) ist der Ansicht, dass der erstere 
Ausdruck mit der Instrumentalmusik und dem Gesang in Verbindung 
stehe, dass dagegen die ganz zuletzt erwahnte ps/.oypacpia nicht auf 
Liedercomposition u. dgl. sondern auf die „Noten“, die Aufzeichnung 
der Tóne, zu beziehen sei; ersteres sei namlich psZoicoita, gleichwie 
pofyjtoKoua (rhythmorum fietio) auf das Setzen der Ehythmen und 
Takte gehe. Die Noten (sigla rhythmica), womit nicht bios Takt 
und Pause, sondern auch die yerschiedenen Gesten und Figuren des 
Tanzes z. B. bezeichnet wurden, seien unter p^&poypacpi?. zu verstehen.

Zwischen puSpoYpacpta und pskoypaęia weist die obige Inschrift. 
auf zaijjuuSta und TpaywSia. Ilier sind bei den Siegespreisen ziopiuSis; 
und 'tpayipSia; die Belohnungen fiir die entsprechenden Schuliibungen 
zu verstehen. Offenbar wurden also bei diesen musikalisch-dramati- 
schen Agonen von den Epheben und wahrscheinlich auch von jungen 
angehenden Kiinstlern des Dionysos komische’und tragische Stiicke re- 
citirt und dargestellt. Bockh dachte, weil er hier mit seiner Annahme 
von lyrischer Tragodie und Komódie nicht auskommen konnte, an 
Gesange tragischen und komischen Inhalts, nicht zur Ausfuhrung be
stimmt, sondern zum Singen; zu n. 2759 (II, p. 509) bemerkt er 
sogar: ubi rpajwStay et zwpo»§iav inter esercitationes puerorum vel 
adulescentulorum (hzhz; -Sfi vi<uTŚpa; habes, quod qui ad scenicam 
actionem rettulerit, non noverit Graecos. Indessen scheinen fiir uns 
wohl die alte Melopoie und Rhythmopóie unwiderbringlich verloren 
zu sein, und damit auch sichere endgiiltige Anfschliisse iiber dieMetrik 
der lyrischen Poesie des Altertums. Die Metrik wurde ja ais eine 
besondere tś/yz; gepflegt und begriff in sich auch die harmonische 
und rhythmische Darstellung der poetischen Zur Hervorhebung 
aber der pathetischen rhetorischen und des gesprochenen, nicht 
gesungenen Theils der Tragodie wurde die tńwzptat; verwendet 
(Aristot. Rliet. III, init.). Was nun fiir die Rhetorik und dasLektikon 
ais Theil der Tragodie die uitózptot; (dnozpiT^ę = Ts/ytriję, wie histrio 
= artifex), das war fiir die lyrischc Poesie die pskoKOtca, unter wel- 
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chem Begriff bei Platon und Aristoteles auch die pufyioitoua mitver- 
standen wird, denn beide erwahnen die letztere nicht1).

1) Yergl. iiberhaupt die sachkundige Erórterung dieser Begriffe, gegeniiber 
den verschiedenen metrisch-rhythmischen Systemen der neueren Zeit, bei Tzetzes 
Ueber die altgricchischc Musik S. 112 ff. In den Schauspielertruppen ist ó riję 
rpappSia? UTtoxptr^{ nicht etwa der einzige Declamator, sondern der Protagonist, der 
ais Chef die Gesellschaft vertrat. Ueber den Vortrag von improyisirten Yersen 
vergl. im nachstfolgenden Absehnitt § 14.

2) Yergl. bei Liiders a. a. O. S. 106. 114 f.

Gegeniiber der Boclili’schen Erklarung des Ausdrucks pakoYpacpia 
ist es vielleicht nicht bedeutungslos, dass auch anderswo in der 
Reihenfolge der bei Hochzeitsfesten und Agonen auftretenden Tech- 
niten eine ziemlich analoge Anordnung derVortrage beim Wettstreit 
verzeichnet ist, namlich:

Oa-jtiaTGTtoioi 
patpcpSoć 
ótloztOapwrat 
xi$ap<p3ot 
auląjSoi 
aólTjrai 
aókr.ra’ peta yopu>v 
rpajwSot 
X(i>u(p3ot 
tbakr/ję. 1 2)

Bei Platon wird im Jon p. 535 E sqq. das Verhaltniss zwischen 
Dichter, Rliapsoden oder Schauspieler, und Zuschauer mit einer Reihe 
von Ringen (8az-u/.tot) verglichen, die an einem Magnet aufgehangt 
von diesem die magnetische Kraft empfangen und einander anziehen. 
Rhapsoden, Choreuten und Schauspieler werden durch dieses Gleichniss 
ais Interpreten der Dichter bezeichnet, dereń Kunst in der Stimme 
und Kbrperbewegung beruht. Diese Kunst der Interpretation ist 
oitozptatę factio), welche schon beim Vortrage der Epen und der 
lyrischen Gedichte zur Anwendung kam, aber ihre hóchste Ausbildung 
in der dramatischen Darstellung erlangte. Die Grundbedeutung von 
uitozpiyaa&a’. ist also: Vermittlung und Erklarung desjenigen, was ein 
Anderer vorgelegt hat. In diesem Sinne wird auch bei Athen. XIV, 
p. 620 D unózptai? vom Vorlesen der Herodotischen Geschichte und 
der homerischen Gedichte gebraucht, und heissen bei Timaios die 
Rhapsoden ozozptrat Es gab eine dreifache Art der oicozpiaię,
eine epische fur die Rhapsoden, eine lyrische oder melische fiir die 
Choreuten, eine dramatische fiir die Schauspieler. Ihren Ursprung 
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hatte demnach die actio bei den Rhapsoden, ihre Ausbildung fand 
sie bei den Choreuten und ihre Vollendung bei den Schauspielern.

Die Thatigkeit der Rhapsoden ist bekanntlich vielseitig ge- 
schildert, hauptsachlich mit Beziehung auf den Yortrag und die Dis- 
position 9 der Gedichte des Homeros und Hesiodos. Vom Masshalten 
in Gesten (aijpsta) ist in Betreff derselben die Rede bei Aristot. 
Poet. 26, 3.

Bei dem Vortrag von Liedern (actio melica) war der Kiinstler 
im Gebrauche seiner Stimme wesentlich beschrankt durch die Musik; 
wohl aber stund ihm ein weites Peld offen im Tanze, d. i. in der 
Nachalimung dessen, was gesungen wurde (vgl. S. 292 Aristot. Poet. 1.). 
Der Tanz war von Alters her mit dem Chorgesange verbunden 
und bliihte lange vor Erfindung der dramatischen Poesie, wie die 
mimischen Yolkstanze bei Athen. I, p. 22 B und die kretischen 
Hyporcheme zu Pindar’s Zeiten2) beweisen.

Diese Nachahmung culminirte dann in gewissen a/^pata (Athen. 
XIV, p. 628 D). Nach Plutarchos Quaest. symp. IX, 15, 2 sind 
namlich drei Elemente der Tanzkunst zu unterscheiden: <popa, o/ijpa, 

und zwar <popa ais der einzelne Tanzschritt, pas (daher ip- 
pe/.sta — ópy.sta&at <popav napa cpopaY), oy^pata ais tableaus, dstfecę 
ais die wirkliche Ausfuhrung der durch die Gesange bezeichneten 
Handlungen; o/^pa-a sind damach Gruppirungen, wodurch z. B. im 
Anschluss an das Lied die Ruhe, der Hass, der Streit, versinnlicht 
werden; 8st$Btę konnte man nennen, wenn etwa eine im Liede er
wahnte Umarmung wirklich von den Tanzern ausgefuhrt wird. Die 
Erfindung der oyłjpara war Sache des Dichters, oder des yopoStóao- 
•zaZoę, die Ausfuhrung lag den Choreuten ob unter strenger Anschlies- 
sung an die Worte des Dichters. Auf diese Seite der Tanzkunst 
verwandten die ersten Tragiker bis auf Aischylos die grósste Sorgfalt3).

Ais in der Folgezeit der Dialog im Drama das Uebergewicht 
bekam, trat die Action des Chores mehr zurtick1). Indessen be- 
hauptete sich die lebensvolle Mimik, welche die lyrischen Chore aus- 1 2 

1) 8tariWvat, cf. Piat. legg. II, p. 658 D; Charmid. p. 162 D.
2) Athen. I, 15 D; siehe lioissonade Comment. ad Aristaeneti Epp. XXVI, 

p. 578 adnot. Mercer.
3) Cf. Julius Sommerbrodt De Aeschyli re scenica, pars III, Tanglimi 1858, 

dariiber Referat von Albert Muller im Philol. XXIII, p. 532 sq.
4) Daher nennt Aristot. Prohl. XIX, 48 den Chor seiner Zeit einen 

oirtpownw • suvoiav yap ij.óv<w Ttapśyerai olc itapearty.
Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 21
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gezeichnet hatte, noch im Hyporchem, das sich ohne Zweifel durch 
Schnelligkeit der Rhythmen jenem alten aus Kreta stammenden 
mimischen Tanze naherte. Gerade in der Lebhaftigkeit der Rhythmen 
lag auch der Unterschied dieser Art von Gesangen und der anderen 
Chorlieder. Wegen der lebendigen Mimik und der schnellen Rhythmen 
waren die Hyporchemata besonders dem Satyrdrama und der Kombdie 
eigen (Athen. XIV, p. 630 E).

Schliesslich fiigen wir zu unserer Betrachtung der hellenischen 
Orchestik eine tabellarische Uebersicht der Zweige der musikali
schen Padagogik, wie sie im Altertum praktisch und theoretisch 
gehandhabt wurden*):

*) Nach Gewaert Histoire et tlieorie de la musique de Faiitiąuite, Gent1876.

Speculativer odei- 
theoretischer Theil 
(dsa>pv]T'.z.ov).

A. Physikalisclie oder 
wissenschaftl. Unter- 
abtheilung (<puatzov).

a) Arithmetik (aptSp;- 

bj Physik (cpooizij).
B. Technische oder (c) Harmonie (appovća). 

spezielle Unterab-Jd) Rhythmik (puhpizrj. 
theilung (Tsptzóz). le) Metrik (perptzij).

II. Praktischer oder er- 
ziehender Theil 

(7tpazTizćv, na’.8soTtzov).

C. Unterabtheilung der 
Composition (/pvj- 
attzóv).

D. Unterabtheilung der 
Ausfiihrung (s$ay- 
•pkTtzóy).

f) Melod. Composition 
(psZoKoita).

g) Rhythm. Compos. 
(ptjOpoTOua).

h) Poesie (rcońjaię).
i) Instrumentenspiel 

(Óp7<ZVtZTj).
k) Gesang (w^tzuj).
l) Dramatische Hand- 

lung (uitozpmz^).

Nunmehr uns zu den Romern wendend, bemerken wir im 
voraus, dass wir in Absicht auf die musikalische und orchestische 
Bildung der wirklichen Romer keinen Grund haben, das im zweiten 
Band S. 364 zunachst iiber ihren musikalischen Geschmack ausge- 
sprochene Urtheil sonderlich zu modificiren. Von einer „lebhaften 
Empfanglichkeit" fiir Musik, wie sie nach dem Urtheil eines ausge- 
zeichneten Darstellers rbmischer Sitten und Gebrauche in Rom ver- 
breitet war, kann doch nur in der spateren Zeit die Rede sein. Auch 
hebt I. Friedlaender selbst hervor III, 258, dass gegen die Musik 
das romische Yorurtheil sich lange gestraubt hatte, indem fiir den 
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Freigebornen, yollends fiir den Mann von Stande nicht bios die ge- 
werbsmassige Fertigkeit in Gesang nnd Spiel ais unanstandig galt, 
sondern auch die spielende Beschaftigung mit solchen Kiinsten; doch 
habe in Folgę des steigenden Einflusses griechischer Cultur und 
griechischer Sitten die alte Strenge auch in diesem Punkt einer immer 
weiter ausgedehnten Toleranz Platz gemacht.

Zum ausiibenden Dilettantismus in dieser Kunst scheinen ein- 
zelne Persónlichkeiten allerdings schon gegen Ende der Republik 
gekommen zu sein. So lasst Cicero (de or. III, 23, 86) jemanden 
in bezeichnender Weise sich aussern iiber den Unterschied zwischen 
Kiinstlern und Dilettanten: Valerius sang tagtaglich, denn er war 
vom Theater, was sollte er anderes machen ? Aber Numerius Furius, 
mein Freund, singt, wenn’s ihm genehm ist; denn er ist ein Familien- 
vater, ist rbmischer Ritter und hat nur ais Knabe gelernt, was er 
zu lernen hatte (puer didicit quod discendum fuit). Die grossten 
Feldherrn, ruft Quintilianus aus in Erinnerung seiner griechischen 
Quellen, haben ein Saiteninstrument gespielt oder die Flotę geblasen, 
und die Heere der Lakedamonier wurden durch musikalische Weisen 
entflammt; was bewirken denn in unsern Legionen die Homer und 
Trompeten anderes? Um so viel, ais ihr Klang gewaltiger 
ist, iibertrifft der romische Kriegsruhm den der iibri- 
gen Yolker (Inst. or. I, 10, 14). Und bei der Erwahnung der 
spartanischen Pyrrhiche bemerkt er (I, 11, 18): Auch die alten 
Romer hielten dies fur keine Schande; Beweis ist ein unter dem 
Namen der Priester (Salier) und in den Religionsgebrauclien bis auf 
unsere Zeit bestehender Tanz und jene Worte des Crassus im dritten 
Buche Cicero’s vom Redner, in welchem er die Vorschrift ertheilt, 
der Redner solle sich „eines kraftigen und mannlichen Vorbiegens 
des Oberkórpers befleissen, wie es nicht von der Biihne und den 
Scliauspielern, sondern der Waffen- oder auch Ringschule entlehnt ist; 
die Ertheilung diesesUnterrichtes geht aber unangefochten bis auf 
unsere Zeit herab. Nur wird derselbe von mir weder iiber die 
Knabenerzieher hinaus beibehalten, noch in diesen selbst lange Zeit. 
Denn ich will nicht, dass die Gesticulation des Redners nach dem 
Vorbilde des Tanzes eingerichtet werde, sondern nur, dass etwas von 
dieser Knabeniibung bei der Gesticulation zu Grunde liege, so dass 
uns, ohne dass wir es wollen, jener den Lernenden beigebrachte An- 
stand unbemerkt begleitet.

So ist es: den auf das Praktische gerichteten Romern galten 
diejenigen Kiinste, die wir vorzugsweise ais die freien zu bezeichnen 

21*  
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pflegen, Orchestik, Musik, Gymnastik, ais des Freien unwiirdig *)-  
Das Ringen und der Faustkampf, auch das Wettlaufen und Wett- 
fahren waren zwar von jeher ublich, aber nicht ais freie Kunstiibung, 
sondern theils ais Mittel, den Kórper fiir den Kriegsdienst zu kraf- 
tigen, theils ais Bestandtheile der Festspiele zu Ehren der Gotter. 
In der alteren Periode erscheint bei den Rómern die Orchestik ledig- 
lich in Verbindung mit dem Cultus, ohne Zweifel ais Ausiibung 
steifer und strengceremonieller Tanze, die durch Tempelbildung er- 
lernt wurden. Fórmliche orchestische Uebungen der Jugend aber 
waren den Rómern sicher von Haus aus ein Greuel. Bekannt sind 
die Stellen beiNepos praefat. und im Epaminondas 1 iiber den Unter
schied der rómischen und griechischen Sitte1 2). Selbst ein Scipio 
Africanus, der doch in politischen Fragen unter Cato’s Opponenten 
sich befand, sprach mit einem gewissen Entsetzen davon, dass er in 
Griechenland einmal an die fiinfhundert Knaben habe tanzen gesehen 
(Macrob. Sat. XIV, 7.). Bei einer solchen Auffassung auf Seite der ein- 
flussreichsten Manner konnte natiirlich die Orchestik ebensowenig ais 
die Musik ais solche iiber eine karge, derb yolkstiimliche Entwickelung 
hinausgelangen. Die letztere beschrankte sich lange genug auf das 
Singen von Tischliedern mit dem Preise der Ahnen oder mit irgend 
einer politischen Wendung. Aeusserst seiten treffen wir eine allge
meine menschliclie Andeutung, wie bei Ovidius (Trist. IV, 1, 5 sqq.) 
iiber den die liarte Arbeit begleitenden Gesang. Wie noch Polybios 
richtig bemerkte: es fehlte am Sinn fiir Melodie und fur Manigfal- 
tigkeit der Instrumente. Auch wurden Tisclilieder u. dgl. nicht mit 
der Lyra begleitet, sondern mit der Flotę! Im Zusammenhang mit 
den Cultusiibungen tritt alsdann ein formeller Betrieb von Poesie ein, 
und zwar ein vom Ausland eingefiihrter; im Jahre 390 der Stadt 
werden etruskische Tempeltanzer nach Rom gerufen. Aber erlesene 
Sohne vornehmer Romer werden nur zu dem Zweeke nach Etrurien 
gesandt und in yerschiedenen Stadten untergebracht, auf dass sie 
Auspicien und Haruspicin ais Geheimlehre erlernen 3), alles mit yor- 
sichtiger Beschrankung. Um diese Zeit bildete sich wohl auch jene 
Vermischung von Siihnfesten mit oscischen Atellanen, bei welcher 
die Poesie eine fremde Kunstform annehmen musste und die echt- 

1) Wie yorsiehtig in dieser Hinsicht Cicero sich auszudriicken versteht, er- 
sieht man z. B. an der Stelle De fin. bon. et mai. V, 12, 35.

2) Viele Belegtsellen bietet Hulsebos De ednc. et inst. apnd Romanos 
p. 161 sqq.

3) Cic. de diyin. I, 41, 92 ; yergl. ebenda 9, 21; 15, 38.
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romische monotone Form des Saturnischen Verses durch die neue 
modische Hexameterverfertigung, also durch ein Nicht-Nationales, 
vollends verdrangt wurde. Die Orchestik aber verfiel begreiflicher- 
weise in ihrer Vereinzelung, indem sie gar keinen Riickhalt an der 
gymnischen Bildung hatte, alsbald der blossen Sinnenlust in den 
Pantomimen. Die Gesange, von welchen in der Kaiserzeit die Dar
stellungen von Pantomimen begleitet wurden (modi histrionales, Tacit. 
dial. 26), heissen von ihrer Weichlichkeit und Ueppigkeit geradezu 
impudici. Zwar das Auftreten von pantomimae wurde gelegentlich, 
von den besseren Kaisern wenigstens, verboten, dafiir durften unbe- 
hindert jene spielenden, singenden und tanzenden Gaditanerinnen 
(pouaoupTot)') vor Alt und Jung sich und ihre „Musenkunste“ zur 
Schau stellen. Auch bei den Nachrichten iiber die spater erfolgte 
Aufnahme der Musik unter die Schulgegenstande hat man immer 
wieder den Eindruck, dass es hierbei ebenso sehr an dem ruhigen 
Ernste gefehlt habe, wie bei den schulmassigen Uebungen in der 
Poesie an jener kraftigen Zuversicht, womit diese friiher und selbst 
noch im Zeitalter des Augustus mit unverkennbarer Freude wenig
stens in eigenen poetischen Sodalitien gepflegt und genossen worden 
war1 2). Ein ganz einseitiger Musikdilettantismus hielt mit dem Sinken 
der rómischen Gesellschaft gleichen Schritt. Allerdings kam es zu- 
letzt so, wie Ammianus Marcellinus XIV, 6, 18 im vierten Jahr- 
liundert n. Chr. klagt: Die wenigen Hauser, die sich friiher noch 
durch Betrieb ernster Studien auszeichneten, sind jetzt voll von 
Spielereien lassiger Tragheit und hallen wieder von den Tónen des 
Gesanges und vom sauselnden Schwirren der Saiten. Anstatt des 
Philosophen lasst man einen Sanger kommen, anstatt des Redners 
einen Musiklelirer; die Bibliotheken hat man wie Todtengriifte auf 
ewig geschlossen, aber Wasserorgeln und Leiern werden gebaut so 
gross, dass man sie fiir Carrossen halten konnte.

1) Siehe Heinrich Erklar. zu Juvenal’s Sat. XI, 162, S. 423 f.
2) Vergl. Collegium -iuv Haiaytarwy in Rom, dem Zeus Serapis und dem Hause 

des Augustus geweiht, C. J. Gr. no. 5198.

Interessant ist in Bezug auf Gesang die Notiz des Donatus 
(Vit. Vergil. 26) und des Servius (ad Vergil. Eclog. VI, 11), dass 
die Eclogen Vergil’s, insbesondere die sechste, haufig auf der Biihne 
gesungen worden seien. Indessen scheint aus einer Stelle des Tacitus 
(dial. 13 auditis in theatro Vergilii yersibus sqq. vergl. Oreltts An- 
merkung zur Stelle) ziemlich sicher hervorzugehen, dass ein solcher 
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Vortrag im Anschluss an eine scenische Darstellung (Pantomimę) ge
schehen sei, da sonst kaum gesagt werden konnte, Vergil habe sich 
zufallig unter den Zuschauern befunden. Es ist aber doch auch 
denkbar, dass dieser Vortrag Vergil’scher Verse sich auf einige 
wenige beschrankt hatte, die einer scenischen Vorstelliing eingeflochten 
worden waren.

Gesange von gemischten Choren (Jungfrauen und Knaben) 
wurden in Rom haufig zur Siihne der Gótter, bei ungiinstigen Pro- 
digien oder sonstigen Uebeln vorgetragen. Auch bei der Sacular- 
feier unter Augustus wurde bekanntlich das von Horaz gedichtete 
Carmen saeculare von einem solchen Chore gesungcn. Die Chor- 
gesange wurden in Rom von der Flotę des Choraules begleitet, 
wahrend zu den Soloyortragen der Pythaules spielte (Bd. II, S. 380). 
Fiir die dramatischen Auffiihrungen wurde die erforderliche Musik 
yon einem Componisten gesetzt und instrumentirt, dessen Name in 
den erhaltenen Didaskalien regelmassig angegeben ist. Die Begleit- 
ung ward auf der Doppelflóte ausgefiihrt, und zwar entsprachen die 
tieferen tibiae dextrae dem Charakter einer ernsten, die hbheren 
tibiae sinistrae oder Sarrenae (wahrscheinlich benannt von Sarra, 
dem alten Namen fiir Tyros) dem einer heiteren Musik; wahrend 
durch die Verbindung beider (tibiae impares) ein gemischter Charak
ter erreicht wurde. Die urspriinglich strenge und einfache Musik 
entartete allmahlich durch Verstarkung und Erweiterung der Instru- 
mente1) und durch Verweiclilichung der Compositionen* 2).

1) Vergl. die bezeichnenden Epitheta bei Horat. Carm. I, 12, 1 acri tibia. 
Epod. 9, 5; saeva tympana Carm. I, 18, 13. Ovid. Fast. IV, 341 furiosa tibia, 
I, 716 fera tuba, VI, 659 sqq. iiber die Haufigkeit der tibia iu Rom. Ueber Wett- 
kampfe von Trompetenblasern in Orchomenos cf. Bockh Staatsh. II, 359. 361. 
Klausen Aeneas u. d. Pen. S. 1240, oben S. 323 die originelle Motivirung Quintilian's.

2) Becker-Ufarąuardt IV, 2, p. 541.
3) Apy. 'Pwp. H, 70 zai eiaw oi 2aXtot xara epipi paiaw 'EXXqvix<u

pe8epp.qveu&evrec óvopart Kouprjtsc, u<p’ Źjjj-mjm pśv im rqt (Iizia; outui; «!vopaauśvot napa 
toÓ; xoupou{, unó 3e 'Poipaiaw ini “TjC wniwi xwqaeu>ę.

<) Ovid. Fast. III, 387 sq. iam dederat Saliis, a saltu nomina ducunt 
armaque et ad certos rerba canenda modos. VI, 330 pars yiridem celeri ter p e d e

Den bereits hervorgehobenen kuretischen und korybantisclien 
Tanzen entsprach bei den Romern wohl am meisten der Tanz der 
Salier in dereń Namen Dionysios von Halikarnass eine Ueber- 
tragung aus dem Griechischen erkennen wollte3). Die Romer selbst 
nahmen die Benennung geradezu fiir gleichbedeutend mit einem 
Tanzer, der in raschem Rhythmos dreimal den Boden mit dem Fusse 
stampft4) d. i. tripudiare. In rhythmischer Hinsiclit konnen eben 



327

je zwei Langen wie ein Anapiist angesehen werden. Jede anapasti- 
sche Dipodie bezeichnet das Aufheben und Wiederniedersetzen des- 
selben Fusses, also einen rómischen Passus, nach unserer Art zu 
reden zwei Schritte. Aus dieser Bewegung und um dieselbe her 
entwickelte sich das Ganze der griechischen Tanzkunst; von ihr 
stammt der Name tripudium her und was mit demselben zusammen- 
hangt (Buchliollz a. a. O. S. 49). Uebrigens kómmt bei Gebeten 
noch ein anderes Stampfen vor, indem mittelst Schlag oder Fuss- 
stoss bei einem Gebet zu den Góttern der Unterwelt gleichsam an 
den Eingang zu ihrer Behausung, die Erde, gepocht wird T). Auch 
Lukianos iteot op/. c. 20 erwahnt diesen Tanz, der bei den Rómern 
von einem Priestercollegium, das aus den angesehensten Biirgern 
bestand und Collegium der Salier hiess, dem Rriegsgotte Mars zu 
Ehren aufgefuhrt ward und fiir eine der elirwiirdigsten und heiligsten 
Ceremonien galt. Wie nahe iibrigens die Verbindung der Salier 
mit den Saiern auf Samothrake lag, zeigt die Etymologie dieser 
Namen2).

Die Salier hatten auch den Dienst der rómischen Penaten zu 
vollzielien (Klatisen S. 663) aus dem dreifachen triumpe (o—o) bei 
ihren Umziigen (circulare) in den Strassen gingen sie vor den Altaren 
(circuitus ararum) iiber in den pes pontificius3). Brr Tanz bestand 
in amtruare und redamtruare4); er sollte von des Aeneas Gefahrten 

pulsat humum; vs. 753 pectora ter tetigit, ter verba salnbria dixit (oben S. 217,2); 
IV, 727 certe ego transilui positas ter in ordine flammas. Horat. Carm. I, 36, 
12 nen morem in Sali u ni sit reąuies pedum. 37, 1 nunc pede libero | pulsanda 
tellus, nunc Saliaribus | ornare pulyinar deorum | tempus erat dapibus. IV, 1, 
28 pede candido | in morem Salium ter ąuatient humum. Seneca de traną. 
anim. 17, 4 ut antiąui illi viri solebant inter lusum ac fesia tempora virilem in 
modum tripudiare sqq. Nat. Quaest. VII, 32, 3 in hoc viri, in hoc feminae 
tripudiant, sc. pulpito. Lucan. Pliars. IX, 478 sic illa (arma) profecto | sacriflco 
cecidere Numae, quae lecta inventus | patricia cervice movet, wozu Burman 
bei Lemaire bemerkt p. 418 adnot. ego tul it praeferrem: nam revera manu, non 
cervice movebaut ancilia Salii.

1) Nagelsbacli Nachhomer. Tlieol. S. 214; Teuffel zu Aischyl. Pers. vs. 683 
zezoittat zal yapaaastat iteSoy.

2) Vergl. die Stellen bei Klausem Aeneas und die Penaten S. 337, A. 507 d; 
S. 338 iiber die sturmstillenden samothrakischen Gottheiten. Freilich meint Klausem 
S. 364, A. auch, Salto; ware von salo; lierzuleiten, wovon aaleusw, die iactatio der 
Schildtanzer werde mit den Wogen des Meeres yergliclien.

3) Chr. Kirchhoff Die orchestische Eurhythmie der Griechen I, 12.
*) Forcellini Lex. s. v. amtruo (amptruo), ab am circum et trua, quae 

est instrumentum ad moveudum et agitandum; significat motus et saltus, quos 
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oder von Numa eingesetzt sein, wie das Rossetummeln von Aeneas 
oder Julus (vgl. oben S. 240 ff.). Auch salische Jungfrauen 
nahmen Theil ani Tanze der Salier (Fest. p. 255 Salias), welcher 
nicht allein fur den Krieg, sondern ais ein Suhnmittel gegen jede 
Storung des Gedeihens, namentlicli gegen Unwetter, gehalten wurde 
(man vgl. die mittelalterlichen Festtanze, den Schafflertanz in Munchen 
u. dgl.). Auf der Strombriicke, welche die rómischen Pontifices 
(daher der Name) herzustellen hatten und die denWeg in die Fremde 
vorstellt, verrichteten die Salier gleichfalls eine wichtige Ceremonie 
(vgl. Klausen a. a. O. S. 947 Mars Salisubsulus). Ueber den Capi- 
tolinischen Agon vergl. Bd. II, S. 402 und Friedlaender Dar- 
stellung aus der Sittengesch. Roms III, 254. 311. 323. Ein Knaben- 
chor ist unter andern vorgefiihrt bei Roulez Choix de vases peints 
du Musee d‘antiquites de Leide, Gand 1854, p. 21, plan che V.

Die Preise der Sieger (aOXa, wzTjrłjpta) in den gym
nischen und musischen Wettkampfen waren bei den Griechen, 
abgesehen von den allerwarts beliebten Kranzen (oTŚ<pavot, WAot)* 2), 
nach altem Ilerkominen in den einzelnen Staaten einigermassen 
verschieden. Fiir Athen gibt eine Inschrift aus der 100. Olym
piade (Ranga.be Ant. Heli. no. 960) ais panathenaischen Siegespreis 
fiir den ersten Sieger der iratfis; dreissig Oelkriige an, fiir 
den zweiten sechs, fiir die ayevstot vierzig und acht, die Preise der 
av8psę fehlen wegen der Luckenhaftigkeit derselben Inschrift. Wie 
bei den panathenaischen Festen, ward auch fur das Pentathlon noch 
einem zweiten Sieger ein Preis in Oelkriigen zuerkannt, womit in
dessen seine Erwahnung in den Verzeichnissen der Sieger nicht ver- 
bunden gewesen zu sein scheint. Natiirlich miissen die in der Akademie 
stehenden, der Góttin Athena geweihten, unantastbaren Oelbaume3) 
einen reichen Ertrag geliefert haben, da von daher die Oelkriige in 

edebant Salii sacerdotes in suis sacris: horum enim qui priinus erat, amtruare 
dicebatur, et qui post eum movebantur et saltabant invicem motus reddentes, 
redamtruare. Lucil. ap. Fest, in Redamtruare: 1’raesul nt amtruat sqq.

*) Nicht unterschieden bei Piat. legg. VIII, p. 833; ganz allgemein zal- 
l.tonta, Ehrenpreise, und apiareta, Preise der Tapferkeit, letzteres nnserm Ausdruck 
.,Beste“ bei Schiitzenfesten, Scheibenschiessen etc. vergleichbar. Vergl. die Formel 
□Te<pavo{ ypuaouę aptareta 8eoO, fiir Athen. Ais aftla bestanden die Preise ge
wohnlich in Waffenriistungeu, mit Emblemen geschmiickten Schilden (oitla iiriałjpa). 
Bekk. An. Gr. I, 347, 3 aeMoęópouj' afuMZtit.

2) Bekk. An. Gr. I, 263 8a).kóv Kśfouai róv awęavov róv aitó rijc ślafas.
3) popiai Herod. V, 82; ein Absenker davon auf der Akropolis, Hermann- 

StarkG ottesd. Alt. S. 364, A. 19.

Ranga.be
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bedeutender Zahl gefullt wurden, die jenen Siegespreis im gymnischen 
Wettkampfe der grossen Panathenaen bildeten. Die Aufzeichnung 
des Brauches, den Panathenaensiegern ein Gefass Oel von den heiligen 
Oelbaumen zu verabreichen, wird ubrigens vom Scholiasten zu 
Sophokles Oid. Kol. 701 dem Aristoteles zugeschrieben. Bei der 
Kostbarkeit dieser feinsten Oelsorte (das Oel der 1200 Kriige bei 
Bcmgabć no. 960 mochte iiber l*/ 3 Talent wert sein) konnte man 
einen solchen Preis allerdings einem Geldpreise geradczu gleichsetzen.

Die ganz allgemeine Bezeichnung der Geldpreise ist iibrigens 
hśpata. So heisst es auf der grossen Inschrift aus Sestos ys. 81 

’e97jxev 3s zat ósurspaia fispaTa (zwei Preise, cf. C. J. Gr. no. 2758), 
8s zat zata'tv a {Ha zat oHopa/taj 9 śp a z a. stp7)(3ai; te zat 

av3paatv. Sogar ftśaet; wird gelegentlich fiir aywys; gebraucht und 
avafteaetę im Sinne des Aussetzens von Preisen, z. B. ebenda 
vs. 43; vgl. auch Bockh zu C. J. Gr. no. 247 iiber aycóys; dspartzot'. 
Indessen finden sich eigentliche Geldpreise nur seiten Yerzeichnet; 
so in der Ilias XXHI, 269 zwei Talente Gold. Fiir die musischen 
und gymnischen Spiele zu Aphrodisias in Karien denkt Bockh C. J. 
Gr. no. 2758 an Preise von verschiedencr Hóhe, weil die betreffen- 
den Angaben Yerschiedenen Zeitepochen zuzutheilen sind, indem von 
fiinf Verzeichnissen in den Bruchstiicken der Inschrift das Yierte und 
fiinfte in den Preisen iibereinstimmen, das dritte jedoch hohere Preise 
hat und sonach einer spateren Entwickelung des Festes angehoren 
diirfte. In Athen freilich scheinen die Preise des musischen Wett- 
kampfes nur in Gold bestanden zu haben, und zwar in bedeutenden 
Summen (Bangabć no. 961). Der hippische und gymnische, oder 
die beiden alteren Agonę zu Athen Yerliehen Geldeswert und zeigen 
sich auch insofern mehr altertiimlich ais der restaurirte musische 
Agon des Perikles. Dass in der Zeit des Peisistratos die Iłhapsoden 
jedesmal mit Geldsummen belohnt wurden, braucht man nicht an
zunehmen (A. Mommsen Heortol. S. 151, vgl. auch oben S. 306).

Bei der Pyrrhiche, z. B. an den Panathenaen, werden auch 
•Opferthiere (H flooę) ais Siegespreis erwahnt und damit Opfer, Schmaus 
und gemeinsame Festfreude angedeutet. Am Musenfeste war es 
iiblich, unter die jungen Leute Kuchen zu vertheilen ais Siegespreis 
fiir den Tanz (Plutarch. Symp. IX, 15, 1). Nach einem Bericht des 
Pausanias VII, 27, 1 bestand an den Theoxenien zu Pellene in 
Achaia der Preis in Silber (apyuptov) und wurden nur Eingeborene 
zum Agon zugelassen. In der alteren Periode wurde statt dessen 
wahrscheinlich einwollenes Obergewand (/kawa) ais Preis ertheilt, 
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wie dies in den andern achaischen Stadten Sitte war!). Damach 
hat man auch ein Vasengemalde, das einen Reiter mit einer am 
Speer hangenden Chlamys vorstellt, auf Spiele bezogen, in denen 
ein Mantel der Siegespreis war* 2). Fiir Sikyon werden silberne Ge- 
fasse (tpia/.ai) erwahnt (Pind. Nem. X, 43); anderswo iiberhaupt die 
besten Erzeugnisse oder Fabrikate des Landes, besonders auch 
Waffen, z. B. eine Lanze (vgl. oben S. 175) oder ein Schild. 
So bestand an den Hekatombaen oder Heraen zu Argos der Kampf- 
preis in einem ehernen Schilde und einem Myrtenkranze3). Zu 
Chalkis in Eubba ward in alter Zeit auch ein musikalischer Wett
streit abgehalten, in dem Hesiodos einen Dreifuss gewonnen haben 
soli4). Auch in der Ilias XXIII, 264 finden wir unter den Renn- 
preisen im Leichenagon des Patroklos einen Dreifuss, das ist einen 
Kessel mit drei Fiissen5). Ein Leichenagon mit Wertpreisen (ay<uv 
srardęto; Uspctrizcę) zu Thessalonike wird erwahnt C. J. Gr. no. 1969. 
Dass auch Pferde ais Preise zuerkannt wurden, ist bereits S. 227 
erwahnt.

1) Nachweisung bei Krause Gymnast. S. 715, A. 5.
2) Millin Peint. de vases ant. I. pl. XIII.
3) Pind. Nem. X, 23, mit Schol. Olymp. VII, 153 o x Apyc. yaXzóę. 

Plutarch. Dem. 25; Philostr. Heroik. p. 292 zczpaTł]zśvai Si aórou zal tóv a^uNa róv 
itspl -rijc aaiuSoę. Viele Belegstellen hat Krause Gymnast. S. 701. A. 5 gesammelt. 
Mit dem blossen Schild, ohne Waffe, ansgestellt zu sein, war dagegen eine mili
tarische Strafe, cf. Xenoph. Heli. III, 1, 9 3taj3X>]8ći{ ea-a9>] dsulSa 
ś^u>v ' o Sozei zipję e!vat to'c STOuSaloif tojv AazeSaipfwaiw, ara$lac yap Cijpliopd 
i <1x11. aauiSaę ’ApyoXtzdę dagegen nennen Dionysios ’Ap-/. Piup. IV, 16 und Liv. 
I, 43 die runden ehernen Schilde (clypei) des altrómischen Heeres.

4) Pausan. IX, 31, 3 'Halo8ov vtzi)aavTa zrX. vergl. oben S. 4.
5) Odyss. XIII, 13; Hesiod. tpy. z. ijp. 656; Pind. Isthm. I, 18; Horat. 

Carm. IV, 8, 3 donarem tripodas, praemia fortium | Graiorum.

Aber die hellenische Auffassung des Wettkampfes hatte sich 
friihzeitig immer lauterer entwickelt und hielt darum auch den Eigen- 
nutz und alle unreinen Beigaben von der Sache fern. Die Wert- 
preise verschwanden, damit keiner, den schnóder Gewinn anlockte, 
an den heiligen Schauspielen sich betheiligte. Der Kran z von 
Bliittern, der Laubzweig, die wollene Bindę liatten ja keinen andern 
Wert, ais dass sie Symbole des Sieges waren, die von den Gbttern 
selbst — wie die dem Timoleon von der Tempeldecke auf das Haupt 
fallende Bindę — oder in der Gottheit Namen von den stellver- 
tretenden Preisrichtern vor den Augen des Volks ausgetheilt wurden 
(E. Curtius Alt. u. Gegenw. S. 142).
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Preise uud Belohnungen des Verdienstes gab es fiir Jung und 
Alt, fur Schuler und Lehrer. Von der Auszeichnung der Kosmeten 
wie der Epheben eines Jahrescursus durch Ehrenkriinze (a?śęavoi) 
und bffentliche Belobung war unsererseits schon in den Verhand- 
lungen der Wurzb. Philol. Ges. S. 22. 26. 52 die Rede. Die hohe 
Auszeichnung der ainjat; łv nporavećw bei den Athenern konnte nicht 
etwa, wie Sclioll meint (Hermes VI, 39), nur durch Siege mit Wagen 
und Ross und allein an den olympischen Spielen von einem Athener 
erworben werden, oder durch gymnische Siege an allen vier Fest- 
spielen der Kation. Auch eine ausgezeiclinete Wirksamkeit in der 
Staatsverwaltung, sowie in einem hbheren Lehramte (letzteres selbst- 
verstandlich erst in der spateren Periode) gab Anspruch darauf. Nicht 
bios die weltberiihmten Professoren der Beredsamkeit, welche Schaaren 
von Schiilern aus weiter Ferne lierbeizogen, erlangten die Ehre der 
Bildsaule, sondern zuweilen auch bescheidene Lehrer der Schulen, 
wenn sie Gelehrte von Ruf waren J). Fiir die spatere Zeit finden 
sich Belege dafiir, dass in Athen solche Ehrenbildsaulen, z. B. fiir 
den Kosmeten, nicht nur vom Rathe und Volke, wie es gewohnlich 
erescbah, dekretirt wurden, sondern von dem Rathe der Sechshundert 
und dem Areopag zugleich; denn dies sind die im Philistor A, p. 
381 sq. genannten aovś8pw. Nach Bockh's Erklarung zu C. J. Gr. 
no. 263 hatte fur eine gewisse Zeit iiberhaupt der Areopag die Er- 
laubniss ertheilt zur Aufstellung einer solchen StatuęI) 2).

I) L. Friedlaender Darstell. aus der Sittengesch. Roms III, 168 ff. mit 
vielen Nachweisungen.

J) Vergl. C. J. Att. III, 1, no. 53 Fragment eines Beschlusses der Epheben
róv irporpenrtzóy Zóyoy ev dyaypa^ai, namlich eine Rede, in welcher das Epheben-
vorbild Theseus yerherrlicht wurde, wahrscheinlich gegen Ende des 2. Jahrh. 
n. Chr. von einem Epheben gehalten, und zwar nicht vor dem Ratli der 500 oder 
der 600, sondern vor dem Areopag, daher vs. 6 <u (3ou1-q, vs. 9 touSs rou cyysSpiou.

3) Band II, S. 115. 253 iiber Schulpramien.
<) Rh. Gr. ed. Sp. III, 398 Menand. it. iui5. zai fap Iaazp. Ttpoltiffsi df<»va 

tois dpiarotę tó5v dzpoariuy zara pipa arś<pavov.

Auch in der Schule und im Unterricht hatte demnach bei solcher 
Auffassung ein Kranz die eigentiimliche agonistische Bedeutung 3). So 
machte Isokrates von der Ertheilung desselben Gebrauch, indem er 
in seiner Schule den fur den tiichtigsten Schiiler monatlich ausge- 
setzten Preis wiederholt bald dem Theopompos, bald dem Ephoros 
zuerkannte4). Dass iibrigens in Athen gewisse, um den Staat ver- 
diente Personen ausser der Ehre der Speisung im Prytaneion haufig 
auch einen goldenen Ehrenkranz (/poaou; arś<pavoę, von den Gold- 
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schmieden wahrscheinlich nach dem kleinen Talente berechnet, Bockh 
Staatshaush. der Ath. I, 39) erlangten, ist bekannt. Der Rath der 
Fiinfhundert, wenn er seine Pflichten gewissenhaft erfiillt hatte, wurde 
alljahrlich bekranzt.

Von der Auszeichnung eines eospyś-nję war schon die Rede; es 
erflossen Dekrete mit Verleihung der itpoSewa und soepysaća, nach 
vorausgegangener Bewerbung um die Prarogativen eines euepyitł); 
u. s. w. ')• Den Kleomedes von Astypalaia, einer der cykladischen 
Inseln, der in der 71. Olympiade zu Olympia im Faustkampfe siegte, 
kronten die Preisrichter nicht, weil derselbe seinen Gegner im Wett- 
streite getódtet hatte1 2). Dass ubrigens im Altertum gegen die 
Eitelkeit der Sieger mitunter ein strenges Urtheil erging, weil 
diese oft weniger der eigenen Tiichtigkeit ais einem gliicklichen Zu- 
fall den Kranz zu verdanken hatte, zeigt eine Stelle des Dion Chry- 
sostomos iiber den Lauf3), dereń einseitige Erklarung durch Krause 
Gymnast. S. 383, A. 21 bereits in Kayser's Recension in den Jahrb. 
der Literatur 1841, S. 170 richtiggestellt wurde.

1) Vergl. Foucart Des associat. religieuses p. 35. 37. 46; Hartel Studien 
iiber attisches Staatsrecht, Sitzungsber. der Wiener Akad. 1878, S. 146.

s) Pausan. VI, 9, 3 d<pi]pł]p.śvoę Opi vix»]v sxcppu>v śyśveto óiró rijc Iuto;; xrX. Ein 
anderes Beispiel ist oben S. 208 angefiihrt.

3) Or. Isthm. IX, ed. L. Dind. I, p. 155 oóz ota9a, on ró nfyoę Seiltaę 
<>7)|istóv san; rotj yap auroię iaioię aou|3e3i]xs ra^iarotę rs sivai zal avavóporaroi{.

4) Schon Demosthenes in der Rede gegen Aristokrates § 196 ff. eifert gegen 
die iibertriebenen Anszeichnungen. Hier sei auch der These BergKs gedacht, 
Philol. XII, p. 579 no. 29: Warum schworen in Athen die Arclionten im Pall der 
Uebertretung der Gesetze einen owÓpiat ^puaouc iaópsrpoc in Delphi zu weihen? 
Weil darauf, wie auf Bestechung, zehnfache Busse gesetzt war; das Verhaltniss 
des Goldes zum Silber ward aber gewohnlich wie 1 zu 10 gerechnet.

Dass die Sieger in den gymnischen Wettkampfen mit einem 
dreimaligen Siege das Recht erlangten, ihre Portratstatue (slz<uv) zu 
setzen, ist ebenfalls bekannt; weniger bekannt aber ist die fiir die 
Kunstentwickelung so bedeutsame, spater freilich ins Masslose ge- 
steigerte Anwendung von Ehrenstatuen4), durch welche die Athener 
immer haufiger eine, so zu sagen, monumentale Quittung fur empfangene 
Wohlthaten und Unterstiitzungen ausstellten. So wurde allein dem 
Demetrios Phalereus die betrachtliche Anzahl von 300, nach anderen 
360 Ehrenstatuen in Stadt und Land [quas statuas mox laceravere, 
Plin. N. H. XXXIV, 6, 27] gewidmet. Noch Lykurgos, der grosse 
Zeitgenosse des Demosthenes, hatte riihmend hervorgehoben, dass 
man auf dem Markte in Athen nur die Bilder ausgezeichneter Feld- 
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herm und der Tyrannenmórder erblicke, wahrend in andern helle- 
nischen Stadten Athletenstatuen auf den Marktplatzen aufgestellt 
seien (Lyk. gegen Leokr. 51). Allerdings erriehtete der athenische 
Staat den Siegern in den Wettkampfen keine Statuen, aber er ge- 
stattete ihnen auf der Akropolis oder sonst Bildnisse und Weih- 
geschenke anzubringen. So siegte in den grossen Agonen zu Athen 
gleichfalls der einzelne fiir sich und seinen eigenen Vortheil, nicht 
Namens seiner Phyle, wie etwa bei der Entrichtung einer dem Stamme 
zustehenden Leiturgie. Um so auffallender daher ist es, wenn auf 
einer Preisvase steht ’Axapavrtę łvtza ’).

So wurde denn in den letzten Jahrhunderten vor der christ- 
lichen Aera diese Ehrenbezeugung etwas ganz gewólinliches. Die 
Elire der bffentlichen Aufstellung ihrer Bilder wurde Fremden mit 
verschwenderischer Liberalitat ertheilt; neben Philipp und Alesander 
selbst und den auswartigen Fiirsten Pairisades I, Satyros, Gorippos 
u. s. f. wurde auch der Ballspielgenosse des grossen Kónigs, der 
Karystier Aristonikos, eben wegen seiner Geschicklichkeit in diesem 
gymnastischen Spiel, solcher Ehre theilhaftig* 2). Vollends geniigten 
in der rómischen Zeit die Mittel der Stadt nicht mehr, um den Be- 
darf an Ehrenstandbildern zu decken, so dass man immer haufiger 
zu der schnóden Auskunft griff, das vorhandene grossartige Inventar 
in besseren Zeiten errichteter Bildsaulen von Góttern und Menschen 
heranzuziehen und sie zum zweiten Mai zu verwerten, indem man 
sich meist begniigte, auf der Basis eine neue Aufschrift anzubringen 3 4). 
Das fortwahrende Anwachsen eines fórmlichen Waldes von Bronze- 
statuen gehórt iiberhaupt zu den ausserlich auffallendsten und sach- 
lich bezeichnendsten Erscheinungen in der spateren Entwickelung 
Athens. Noch in der letzten Zeit dauerte die Aufstellung von 
marmornen Ehrenbildsaulen von Seiten der Gemeinde wie der Privaten 
fort, wahrend die von bronzenen, fiir die es spezieller kaiserlicher 
Erlaubniss bedurfte, sehr seiten geworden sein wird,ł).

’) Panofka Alusee Blacas pl. 1; vergl. Sauppe De Inscr. Panath. p. 6. 
Auch bei A. Mommsen Heort. S. 151, A. finden wir dafur keine Erklarung.

*) Curi Wachsmuth Die Stadt Athen im Alt. I, 604.
3) C. Wachsmuth S. 679; iiber das Auskratzen von Namen yergl. auch 

Dion Chrys. ed. Dind. I, 346 eiriypaęiit dvatpe3eio>]{, p. 353 aęanujai tó dvou.a, p. 372 
tzzÓuttw tó ovopa, p 373 izyapdćai aitó CT^kijc, p. 374 śca/.eitat.

4) C. Wachsmuth S. 713,

Mitunter wurden den Siegern oder auch siegreichen Feldherrn 
Herm en gesetzt oder die Erlaubniss zu ihrer Aufstellung ertheilt. 
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So wurde nach der Einnahme von Eion unter Kimon dem siegreichen 
Heerfuhrer die Vergunstigung zu Theil, zum Andenken an den Sieg 
in der Stoa der Hermen drei solche mit metrischen auf das Ereigniss 
beziiglichen Aufschriften aufstellen zu lassen').

Selbstyerstandlich wurden bisweilen auch musische und litera- 
rische Siege durch Statuen yerherrlicht. Eine Erzbildsaule auf der 
Akropolis stellte Isokrates ais Knaben auf einem Rennpferde dar, 
yerewigte also das Andenken eines in diesem Agon errungenen 
Sieges. Ganz dem echt attischen Bildungsgang entsprechend, hatte 
sich demnach der durch seinen glanzenden Stil beriihmte Mann in 
der Jugend auch in den korperlichen Uebungen heryorgethan.

Endlich ist hier noch der bekannten ganz besonderen Auszeich
nung eines feierlichen Einzugs in der Heimat zu gedenken, 
dereń sich bei den Hellenen die olympischen Sieger* 2), in Rom die 
Triumphatoren erfreuten. Nachdem aber diese Ovationen mit den 
Epheben selbst in keiner direkten Beziehung stehen, so mogę es 
genugen, in Betreff der rómischen coronae, praemia militiae, imagines, 
insignia u. s. w. insbesondere auf Becker-Marguardt R. Alt. III, 
337 ff. yerwiesen zu haben.

1) Aischines geg. Ktes. 60; Plntarch. Kim. 7.
2) Daher sioeZaartzoi geheissen, iselastici ab eisskaikew, invehi, ingredi, 

iselastica certamina, kurzweg iselastica, in ąuibus victores cum magna 
pompa coronati ąuadrigis, diruta mnrorum parte inducebantur, ąuisąne in 
patriam suam, Plin. Epp. X, 119.

§ 14-

Literarisclier und wissenschaftiicher Unterricht («t a/oZai) oder 
die Geistesbiidung der Epheben im Ailgeineinen.

Unsere Darstellung der Jugendbildung im klassischen Altertum 
bewegte sich bislang um den Nachweis, wie und warum die Jiing- 
linge zumal bei den Griechen, im Interesse einer harmonischen 
Bildung des Leibes und der Seele, langere Zeit in den Palasten 
und im Gymnasium sich kbrperlich iibten, und dass sie erst spater, 
wenn die bestmbgliche Tiichtigkeit des Kbrpers erworben war, den 
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eigentlich wissenschaftlichen Studien sich zu widmen pflegten. Aus- 
fiihrlich haben wir erortert, dass in einer solchen systematischen Ab- 
stufung des ITnterrichts von der Knabenzeit an bis zur Volljahrigkeit 
des jungen Staatsbiirgers gerade die edelste Vereinigung geistiger 
und physischer Bildung zur freiesten Selbstbestimmung und lebhaften 
Bethiitigung der personlichen Tiichtigkeit des Mannes angestrebt 
wurde. Welche Vollkommenheit der Bildung aber auf diese Weise 
gewonnen wurde, das zeigt uns bekanntlich nicht nur die glanzende, 
in verhaltnissmassig kurzer Zeit zur hbchsten und beispiellosen Bltite 
gelangte Entwickelung ganzer Stamme und Staaten, sondern mehr 
noch und reclit anscliaulich die lange Reihe von stattlichen Person- 
lichkeiten und lieiworragenden Hauptem der Wissenschaft unter den 
Hellenen, die es der gymnisch-musischen Bildung ihrer Nation dankten, 
dass sie mit geistiger Frische und Gesundheit im Besitz eines kraftig 
schonen Leibes durch das Leben gingen. Sie sind es, die von uns 
allen ais vortrcffliclie Muster harmonischer Ausbildung betrachtet 
werden, ein Pythagoras, Platon, Sophokles, Euripides, Lykon, Demonas 
und viele andere.

So wurde denn wirklich damals unter Gelehrten und Philo- 
sophen nicht etwa, wie vielfach im Leben der Neuzeit, geistige Bild
ung und Gewandtheit auf Kosten der physischen und personlichen 
Leistungsfahigkeit gesteigert. Aber auch das attische Institut der 
Epheben war demgemass nicht ausschliesslich eine Bildungsanstalt 
fiir den ktinftigen Krieger und brauchbaren Staatsbiirger, sondern 
zugleich die hohe Schule fiir eine sorgfaltige rhetorische und philo- 
sophische Bildung. Es ist friiher nachgewiesen worden, wie durch- 
gehends auch in der Sprache dieser Thatbestand seinen festen Aus
druck gefunden hat; noch in der spiitesten Periode werden damach 
die zwei Wege der Bildung bezeichnet’). Nicht sollte der eine Weg 
gegeniiber dem andern einseitig eingeschlagen und ausschliesslich 
begangen werden, sondern in der richtigen Folgę, nach der Parole 
Geist zur Kraft, sollten beide zusammenmiinden in jener kost- 
lichen Ausgleichung, die alle Flatterhaftigkeit, Oberflachlichkeit* 2) 
und Scheinbildung zur Seite lassend rechtzeitig ans Ziel gelangte, 
zu jenem Gesammtergebniss der Erziehung, das ais des Mannes 
Wert, des Mannes Stolz, des Mannes Schónheit bezeichnet und ge- 
feiert wurde (Pseudo-Plat. Menex. p. ‘248 B).

9 Julian. Ep. 2, p. 6 ed. Hertl. ratę uekeratę zal rotę Yupvaauaaiv.
2) euirereta Multach Fr. Philos. Gr. I, p. 434. 348.
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Nunmehr ist es unsereAufgabe, in den nachstfolgendenAbschnitten 
sowohl den natiirlichen und harmonischen Bildungsgang in der 
besseren Periode der Entwickelung nachzuweisen, ais auch den Gegen- 
satz eines solchen, das ist das Umschlagen in eine kiinstliche, ein- 
seitige und extreme Richtung, wie sie zumal in den Zeiten der 
Rbmerherrschaft mit allen Merkmalen des Verfalls sich offenbart.

Wie im zweiten Bandę dieses Werkcs gezeigt wurde, bildete 
einen Gegenstand des ersten Knabenunterrichts die Lesung und Er
klarung der D ich ter. Die Dichter sind es ja, die zuerst, wie 
Horaz es ausgedriickt hat, den stammelnden Mund des Kindes formen. 
Selbst gewisse Realkenntnisse in der Geographie, der Astronomie, und 
besonders die merkwiirdigsten Thatsachen aus der Geschichte wurden 
in den Schulen des Altertums dem jugendlichen Geiste durch die 
Werke der Dichter iibermittelt, wenngleich in erster Linie daraus 
die Lehren der Sittlichkeit und Lebensweisheit geschópft und alsdann 
dem Gedachtniss der Knaben eingepragt zu werden pflegten (Bd. II, 
S. 277 ff.). Griechische und rbmische Dichter, natiirlich die besten 
von Homer abwarts, galten ais Schulautoren; die ersteren selbstver- 
standlich unter den Rómern uberall da, wo eine hóhere Bildung an- 
gestrebt wurde. Eine beinahe ausschliessliche Beschaftigung mit der 
Poesie behauptete sich langere Zeit auch ais zweckmassige Vor- 
bereitung fiir die Ausbildung zum Redner. Gliicklich pries Alles 
den Dichter, der schon bei Lebzeiten Anerkennung fand, wie Vergilf). 
Man wird iibrigens in diesem Betrcff sich erinnern, dass es ja noch 
zu Solon’s Zeiten keine griechische Prosa gab. Einige nennen frei
lich den Philosophen Pherekydes aus Syros (um 550 v. Chr.) den 
ersten Prosaiker; allein vor Hekataios von Milet (um 510—490 v. 
Chr.) erlangte doch kein Prosaiker Beriihmtheit. Die Prosa fiihrte 
sich eben ein ais eine untergcordnete, effektlose, nicht einmal be
sonders verstandliclie Composition, und es erforderte Zeit und Uebung, 
bis man es zum Aufbau einer ernsten, interessanten und ergreifenden 
Prosa brachte. Noch Solon war deshalb in der Lagę seine Gefuhls- 
ergiisse und die Rathsclilage an seine Landsleute in die Grenzen 
des Hexameters und Pentameters einzuschranken. An der rómischen 
Prosa freilich, und insbesondere an der des Cicero, bildete sich die 
Prosa der modernen Nationen heran, wie die Entwickelung zahlreicher 
Autoren von Petrarca bis Wieland erkennen lasst. Cicero selbst

1) Auch der eitle P. Statius riihmt von seiner Thebais lib. XIII Jam te 
magnanimus dignatur noscere Caesar | Itala iam studio discit memoratąue iuventus.
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hatte die beiden grossen Elemente der kiinstlerischen Prosa, den 
Rhythmos und die Periode, seinerseits einem griechischen Kunstler 
des prosaischen Stils abgelernt, dem Isokrates namlich. Bis auf das 
Zeitalter des Perikles aber waren die Dichter fortgesetzt die geistigen 
Lenker der Griechen und lernte die griechische Jugend nichts ais 
poetische Compositionen lesen und verstehen, musikalisch und rhyth- 
miscli vortragen. Wir haben jedoch schon friiher gesehen ’), wie bei 
den Athenern die Knaben im Elementarunterricht zuerst durch Lektiire 
und Erklarung der besten nationalen Dichter geistig und literarisch 
gebildet wurden. Wenn sich nun auch schon hieraus die stete Fort- 
dauer einer innigen Verbindung der Poesie mit der Schule 
hinreichend erklaren lasst, so miissen wir dennoch fiir den Zweck 
unserer Darstellung hier eigens hervorheben, dass dieses Verhaltniss 
mit der Zeit einen weitverbreiteten, unter den gleichen Voraussetzungen 
auch im heutigen Schulleben auftretenden und von vielen Lehrern und 
selbst Schulbehórden sorgfaltig gepflegten poetischen Dilettan- 
tismus erzeugte, iiber dessen Schadlichkeit und Gefahr fiir eine 
gesunde Jugendbildung jeder erfahrene Schulmann wohl nur ein 
verwerfendes Urtheil haben diirfte. In Epigrammen und andern 
Versspielereien scheinen sich auch die attischen Epheben gar nicht 
selten versucht zu haben, wie man aus gewissen Aufschriften zum 
Gedachtniss von Mitschiilern (aovśęv$ot) ersehen kann. Im Corpus 
J. Gr. 425 setzt einem Philotimos, der wahrscheinlich wahrend des 
Curses gestorben war, sein treuer Freund Symphoros die Grabschrift. 
Derselbe muss sich unter seinen Commilitonen durch dichterische 
Versuche hervorgethan haben, denn der Freund bezeichnet ihn ais 
pouaoTtóZo; (vgl. R. Neubauer im Hermes XI, 139 ff.). Doch ist zu 
bemerken, dass im Schulbetrieb des Altertums, zumal bei den Romern 
und iiberhaupt in der spateren Periode, derartige poetische Uebungen 
mit oder ohne Veranlassung der Lehrer grossentheils und in der 
Regel zu keinem andern Zwecke stattfanden, ais um eine vollendetere 
Herrschaft iiber die Form zu gewinnen und sich eben dadurch zum 
fertigen Gebrauch einer bliihenden und schwungvollen Prosa vor- 
zubereiten. Noch in der rómischen Periode wurden fiir die athenischen 
Epheben Preise ausgesetzt, wie fiir die beste Abhandlung in Prosa 
(łpuó,utov), so fiir das gelungenste poetische, resp. epische Stiick 
(itofypa). In Rom allerdings wurde mancher begabte Jiingling auch 
durch die Wirkung der politischen Zustande auf das literarische 

22
I) Bd. II, S. 76. 116. 278. 294 ff. 

Grasberger, Erziehung etc. HI. (die Ephebenbildung).
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Gebiet gedrangt, seitdem nach der Schlacht bei Actium und durch 
Augustus Alleinherrschaft das bffentliche Leben so empfindlich ein- 
geschrankt blieb. Fiir solche Knaben, die Formgefiihl besassen, 
musste die intensive Beschaftigung mit der Poesie in der Schule, 
haufig auch ohne direkte Hinweisung durch den Lehrer, nachhaltige 
Anregung zu eigenen poetischen Versuchen sein. Dazu kbmmt, dass 
auch die Poesie in der Reihe der agonistischen Gegenstande Auf
nahme gefunden hatte; ncben den Namen jugendlicher Wettkampfer 
in der Gymnastik und Orchestik treffen wir auch Preistragcr in der 
dichterischen Composition (Ttot7|pa łvtz7)asv ó 8siva auf Inschriften, 
vgl. oben S. 319). Ferner ist in der spateren Periode die Frei- 
gebigkeit der Kaiser gegen Dichter beglaubigt; auch waren friihreife 
Dichtertalente durchaus nicht so seiten *).

1) Belege bei L. Friedlaender Darstellungen aus der Sittengesch. Roms III, 
331. 284; Bullettino dell’ Inst. di corrisp. archeol. [per 1’anno 1871, p. 102 sqq. 
Henzen iiber eine bei Porta Salaria gefundene lateinische Inschrift [der Grabcippus 
befand sich 1875 im Erdgeschoss des Capitolin. Mnseums 3. Zimmer links] auf 
einen Q. Sulpicius Masimus, der im Alter von IP/2 Jaliren'in einem poetischeu 
Wettstreit unter 52 Mitbewerbern sich ausgezeichnet, und zwar mit inprovisirten 
(zaipiotę) griechischen Versen iiber das rein rhetorische Thema: Auf welche Weise 
wiirde Zeus dem Helios seinen Tadel zn erkennen gegeben haben, dass dieser 
dem Phaeton seinen Wagen anvertraut hatte.

Koizrou Soukraziou Ma^ipou xaiptov.
Ti<jtv av Xop>t« yp^oai-o Zeus e-ncctpoJz
'HXi<p oto to app.a eSuizs d>aś9ovrt.

Vergl. oben § 13 S. 317; Philolog. Anzeiger 1871, S. 322. Corp. J. Att. no. 769 
7) 'ApetOTtayoo zai i) (iookł] todv e£azo<stu>v zai ó Bijpoę KÓóitok IIopm)i07 Ko'.vto'j
ulóv . . . TOtr)Tł]V IIspYap7]vóv tov zai ’A8>]vaiov, itarrl perpcp zai pu9pip rł)v peyakoipu^ 
tijC itoupnui? dpenp/ em8si$apevov zatptzai? aitavfeXiai{, Sta to G]v rip stoto]- 
Seuuatt uiupoyip zrX. iiber Dichterkrónungen Friedłaender a. a. O. S. 324.

Aber auch an entsprechenden Leistungen friihreifer Geister in 
prosaischen Abhandlungen fehlte es nicht, wie unter andern das 
Beispiel jenes Hermogenes aus Tarsos zeigt, der schon ais Knabe 
von 12 Jahren Rhetorik lehrte, mit 18 Jahren ein grosses Compen- 
dium verfasste und mit 25 Jahren sein Gedachtniss ganzlich ein- 
biisste. Unsere Quellen lassen dariiber keinen Zweifel bestehen, dass 
sogar in den hóheren Standen damals ein literarischer Dilettantismus 
nicht etwa zu den Symptomen eines geistigen Klarungsprozesses der 
unreifen Jugend gehórte, sondern wirklich einen grossen Theil der 
Gebildeten durch das Leben begleitete. Die Makulatur, welche sich 
aus diesem Betrieb ergab, wanderte theils in die Schule, wo die 
Knaben die leergelassenen Riickseiten der Blatter zu ihren stilisti- 
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schen Exercitien benutzten (Bd. II, S. 310), theils in die Laden der 
Hocker und Gewurzkramer, wo sie zu Pfeffer- und Weihrauchdiiten 
oder zum Einwickeln gesalzener Fische diente (Friedlaender III, 316). 
Hervorgerufen wurde dieser Dilettantismus in der Augusteischen 
Epoche durch die klassische Poesie; in einer Zeit namlich, in der 
man bei eigener Unproduktivitat immerhin eine zarte Empfanglich- 
keit fiir feine Cultur besass. Vom padagogischen Standpunkte aus 
ist dabei von besonderem Interesse, wie damals in den literarischen 
Kreisen eine fórmliche Reaktion gegen die neue Literatur sich erhob 
und ausbreitete. Wahrend man gegen das Ende der Republik mit 
ungewbhnlichem Eifer auf die alexandrinische Poesie sich geworfen 
hatte, die ihrem Geiste nach der damaligen rómischen Weit naher 
stand ais die echte griechische Nationalpoesie, indem ein Euphorion, 
Kallimachos, Lykophron u. a. zwar lange nicht so ehrwiirdig ais die 
Ilias, aber doch bereits von achtbarem Alter erschienen, um Schul- 
meistern ais Klassiker zu gelten, glaubte man jetzt, dem entarteten 
Geschmack gegeniiber, weit zuruckgreifen zu miissen, bis auf die 
Inkunabeln der nationalen Literatur, um vollgiiltige Muster herbei- 
zuschaffen. So macht sich denn um das Jalir 100 n. Chr. besonders diese 
Altertiimelei geltend, die nicht miide wird, alte Chronisten und Redner, 
wie Gracchus, und die Dichter aus der Zeit der punischen Kriege, 
Naevius, Ennius, Plautus, Accius, Lucilius u. a. anzupreisen und 
demgemass ihre Einfiihrung auch in die Schule zu fordem. Quin- 
tilian entscheidet sich in diesem Streite nicht; er scheint den iiblichen 
Enthusiasmus fiir Ennius und Plautus nicht zu theilen (X, 1, 125 — 
131), gibt aber gleichwohl zu, dass es zweckmass'g sei, die alten 
Dichter in der Schule zu lesen (I, 8, 8). Allem Anscheine nach 
gewannen indessen die Altertiimler die Oberhand unter Hadrian. Es 
musste ihren Sieg entscheiden, dass der Kaiser selbst sich offen zu 
ihrer Partei bekannte, dass er einem Cicero den Cato, dem Vergil 
den Ennius vorzog (Ael. Spart. vita Iladr. c. 16). Unter den beiden 
Antoninen aber gelangten sie, wie es scheint, zu einer fast unum- 
sclirankten Herrschaft in der Schule und in der Literatur, wie schon 
allein das Ansehen schliessen lasst, dessen eine solehe Nuli wie Fronto 
ais ihr extremster Vertreter sich erfreuen konnte (Friedlaender III, 279).

Zu gleicher Zeit, unter Hadrian namlich, kam auch die Prosa 
wieder zu ihrem Rechte. Nachdem bis zum Anfang des zweiten 
Jahrhunderts in der Geistesbildung die Poesie machtig eingewirkt 
hatte, erlangte nunmehr die Prosa ein solches Uebergewicht, dass 
sich ihr, ais dem Hauptgebiete literarischer Bestrebungen fiir Kunstler 
wie fur Dilettanten, selbst poetisch angelegte Naturen wie Apulejus

22*  



340

vorzugsweise zuwandten '). Uebrigens darf wohl Quintilian ais einer 
der ersten gelten, die entschieden die Forderung aufstellten (I, 4, 4), 
der Grammatiker solle nicht bei den Dichtern allein stehen bleiben, 
sondern miisse alle Arten von Schriftstellern durchgehen, nicht bios 
um des historischen Inhalts, sondern auch um des Stiles willen. 
Allerdings war schon lange zuvor neben einer allgemeinen literari- 
schen Bildung das Augenmerk hauptsachlich auf die Bildung der 
Rede und des Stiles gerichtet. Wir haben bereits erwahnt (Bd. II, 
S. 298), dass in der Schule des Grammatikcrs unter anderem aso- 
pische Fabeln und kurze Erzahlungen von den Schulern wiedererzahlt 
oder auch spater niedergeschrieben wurden. Man liess die Schiller 
aber auch gelesone Verse in Prosa iibertragen, oder liess sie ver- 
suchen, in Umschreibungen denselben Gedanken bald verkiirzt, bald 
erweitert wiederzugeben. Nach Cicero’s Vorgang wird von Plinius 
dem Jiingeren auch das Uebersetzen aus dem Griechischen ins 
Lateinische und aus dem Lateinischen ins Griechische eifrig em- 
pfohlen2). Endlich gab man auch ganz freie Aufgaben, naturlich 
vorzugsweise solche, die mit dem Gedankenkreise des Gelesenen in 
Verbindung standen. So liess man Gnomen und Ausspriiche be- 
riihmter Dichter entwickeln, z. B. den homerischen Vers: „Die Macht 
liindurch zu schlafen geziemt sich schlecht fiir Konige“ (11. II, 24). 
Man gab auch, gerade wie fiir eine Improvisation in Versen (S. 338), 
den Schiilern sogenannte Chrien auf (Bd. II, 92. 318), kurze An- 
gaben von Gedanken oder Handlungen einer bestimmten Person, 
z. B. „Platon sagte, dass die Musen in den Seelen geistreicher 
Menschen wohnten11. Ferner gab man Ethologien oder Charakter- 
und Situationsschilderungen auf, z. B. Achilks Gedanken bei dem 
Tode des Patroklos11, „des Bauern Gedanken beim Anblick des 
ersten Schiffes“, „Abschied des Auswanderers von seiner Familie11, 
und ahnliche Aufgaben. Es ist bekannt, wie der grósste Theil der- 
artiger Uebungen mit der Zeit in die Rhetorenschulen iiberging, wo 
sie ais Anfangsiibungen (itpoYupaapaTa) behandelt, mannigfach er
weitert und in Sammelwerken zusammengestellt wurden. Quintilian 
und Sueton (de gramm. 4) beklagen freilich das letztere Yerhaltniss; * 8

i) Vergl. Friedlaender's Wurdigung der literarischen Vielseitigkeit des 
Apulejus in den Darstellungen ans der Sittengesch. Roms III, 368; Martin Hertz 
Renaissance und Rococo in der rómischen Litteratnr, Berlin 1865, S. 32 ff.

8) Cic. de or. I, 34; Qnintil. X, 5, 2 ; Plin. Epp. VII, 9, 2 mit Erwagung 
der Yortheile wie der Schwierigkeiten des Uehersetzens.
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es diiuchte ihnen, ais ob die Grammatikschulen dadurch unvollstandig 
und unbefriedigend werden mussten.

Gleichwie namlich so manche unserer heutigen Volksschullehrer, 
suchten auch im Altertum die Elementarlehrer oder Grammatisten 
mit einer gewissen Voreiligkeit ins Gebiet des eine hohere Unter- 
richtsstufe vertretenden Grammatikers uberzugreifen, und die Gram- 
matiker selbst hinwiederum in das Gebiet derRhetoren (Bd, II, 316ff.). 
Die Klagen Quinti'ian’s iiber die Missgriffe dieser Uebereilung haben 
wir schon erwahnt. Indessen liegt eine solche Steigerung oder auch 
iiknstliche Anticipirung des Unterrichts nicht immer bei den Lehrern 
allein; sie ist ebenso liaufig durch den Eigennutz oder die Eitelkeit 
der Eltern des Schiilers verschuldet, bisweilen auch durch die ge- 
sammte rasche und drangende Entwickelung einer Zeit iiberhaupt 
bedingt. So begannen denn bei den Griechen und Romern die Gram- 
matiker, welche so ziemlich unseren Gymnasiallehrern gleichkommen, 
nachdom einmal seit dem folgenreichen Auftreten der Sophisten durch 
die reiche Entwickelung der dramatischen Poesie, dann der Rhetorik 
und der Geschichtsclireibung, die bisherigen Bildungsmittel ansehn- 
lich vermehrt und verstarkt erscheinen, nicht bios Rhetorik und 
Politik, sondern selbst philosophische Gegenstande in den Kreis ihres 
Unterrichtes zu ziehen. Reifere Jiinglinge wurden allerdings in Athen 
schon von der Zeit des peloponnesischen Krieges an, seitdem auch 
der Unterricht in denRealien (Bd. II, 324.346) einen Aufschwung 
genommen, in Geometrie, Geographie und Astronomie unterwiesen, 
namentlich solche, wie sich von selbst versteht, welche eine hohere 
Bildung anstrebten. In wahrhaft imposanter Weise aber breitete sich 
der Unterricht aus seit Eróffnung eines rhetorisch-philosopliisch-poli- 
tischen Lehrcurses durch die sogen. Sophisten (Bd. II, S. 33. 
177. 183 ff. 201. 318).

Wir haben schon friiher angedeutet, dass fiir uns nicht etwa 
die beriichtigte Kostspieligkeit der dialektischen und rednerisclien 
Uebungen der Sophisten von besonderem Interesse ist, sondern viel- 
mehr die hóchst bedeutende Anregung in padagogischer 
Hinsicht, die mit der Thatigkeit dieser Sophisten anhebf. Ihre 
Verdienste in diesem Betreff diirfte heutzutage wohl niemand mehr, 
nach Art der gewohnten friiheren Uebertreibungen, ableugnen wollen. 
Die Sophisten erweiterten fiir ihre Zeit vor allem den Kreis des 
Unterrichts. Nicht nur, dass sie glanzende und allgemein anregende 
Vortrage hielten iiber Rhetorik und Philosophie, sie verbreiteten und 
fórderten auch das spezielle Wissen in Mathematik und Naturwissen- 
schaften, insbesondere aber die Kenntniss der Sprache und der Staats- 
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verfassungen. In diesen yerschiedenen Zweigen des Wissens wirkte 
ihre freie Anschauungsweise allerdings revolutionar, aber auch wohl- 
thatig gegeniiber den alternden Prinzipien; ungefahr so, um einen 
naheliegenden und ganz allgemeinen Vergleich anzustellen, wie im 
vorigen Jahrhundert Basedow in seinem Philanthropin bei aller schlim- 
men Marktschreierei doch vor allem einmal das rohe Stockregiment 
der Schule begraben half, und weiterhin durch seine schneidigen ex- 
tremen Satze von neuem und selbst in den weitesten Kreisen das 
Interesse fiir politisch-padagogische und yerwandte Fragen und Grund- 
satze machtig und nachhaltig anregte.

Die Ausbildung des hbheren Unterrichts unter den Griechen 
ist also unstreitig von dem Auftreten der Sophisten zu datiren. Die 
Sophisten waren in Griechenland die ersten, welche aus der Virtuo- 
sitat im Denken und Reden einen Lebensberuf machten, und da 
sie ais Volkslehrer umherzogen und die Jugend um sich sammelten, 
befand sich der antike Staat einer solchen Neuerung gegeniiber bis
weilen sogar im Zustande der Notwehr. Freilich wird man sich ent- 
schliessen miissen bei der Wiirdigung dieser Verhaltnisse bis auf 
Pythagoras zuriickzugreifen und seine mónchische Bruderschaft; es 
geschah mit gutem Grundc, wenn noch im ersten Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung Schriften entstanden mit dem Titel no&aycptzat o/o/.at'. 
Der ursprungliche Sinn der Wortes ao^taruję vor der Polemik der 
Platonischen Schule und der einzige, den Ilerodot kannte, war eben 
der eines Mannes von umfangreicher Beobachtung, von einem klugen, 
iiberlegenen und erfindungsreichen Geiste. Spater, in der Kaiserzeit. 
bezeichnet alsdann aotptatay, aocptarsóćty das Treiben jener wandernden 
Schongeister und allzeit bereiten Improvisatoren, iiber dereń glanzende 
Vortrage (suiSsięs’.;, óiaZs-stc, /.ahii u. s. w.) bekanntlich drei treff- 
liche Berichterstatter Philostratos, Eunapios und Libanios uns ein- 
gehend berichten. War der gewohnlich ein ansassiger und
bestallter Lehrer, so blieb dagegen drei Jahrhunderte hindurch, wie 
fiir den rómischen Rhetor das Wort orator, so fur den griechischen 
ao<p'.3nj; auch die amtliche Benennung. Jedoch war schon im dritten 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Sophistik auf die engeren 
Grenzen der Schule beschrankt, wie weiter unten gezeigt werden soli.

Dass also von dem lehrliaften Eingreifen der ersten Sophisten 
an grammatikalische wio rhetorische Uebungen und Untersuchungen 
immer haufiger wurden, ist bekannt genug. Sobald erst die Knaben 
im Vorlesen und im correkten und geschmackvollen Vortrag der 
nationalen Dichter einige Gelaufigkeit besassen, ging man im Unter
richt iiber zu der nachsthoheren Stufe, zum historischen Theil der 
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Grammatik oder zum Studium der Literatur1). Jetzt sollten die 
Dichter von den yorgeriickten Schiilern nicht bios in sprachlich-stili- 
stischer oder grammatisch-rhetorischer Hinsicht durchgegangen wer
den, sondern auch in historischer. Die gclesenen Stiicke wurden 
kritisch und asthetisch beurtheilt und die Kenntniss der Personlich- 
keit der Dichter und ihrer Stellung in der Literatur gefordert und 
gefórdert, mit umfassender Erbrterung des Gelesenen auch in 
Bezug auf die von den Dichtern behandelten Sagen. Aus Aristoteles 
(Poetik 8, p. 1451b 1 o ydp toropizdę zat ó itow)??)? ztZ.) erfahren 
wir, wie das Verhaltniss der Geschichte zur Poesie Gegenstand des 
Nachdenkens war, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass in man- 
chen yerloren gegangenen Werken z. B. der Peripatetiker dieses 
Thema behandelt wurde2). Dabei gibt sich allerdings friihzeitig die 
bekannte, auf diesem Gebiete fast unvermeidliche Unfahigkeit der 
Alten kund, Sagę und Geschichte zu unterscheiden. Die Mythologie 
wurde in genealogischer und chronologischer Hinsicht mit einer Pe- 
danterei behandelt, von der wir uns mit Unwillen abwenden. Es 
wurden in den Schulen der Grammatiker nicht seiten Fragen gestellt, 
woriiber auch unter den Alten die Verstandigen lachten; man sehe 
beispielsweise bei Seneca Epp. 88, 6 sqq. „Wie alt war Achilles oder 
Patroklos?“ oder: „Wie ist es mbglich, dass Hekuba, obgleich sie 
junger war ais Helena, doch ais eine alte Frau geschildert wird, 
wahrend von Helena gesagt wird, dass sie jung gewesen sei?“ 
Mehr hieriiber im nachsten Abschnitt, bei den Declamationen der 
Rhetorenschule.

Auf solche Weise yerfallt alsdann, gleichzeitig mit der oben*  
erwahnten Kunstpflanze der alexandrinischen Poesie, auch die Prosa 
entweder einer schwulstigen Uebertreibung und wird zum sog. Asia- 
nischen Stil; oder sie yersinkt in Flachheit, Einfórmigkeit undLang- 
weiligkeit, wie sie jedesmal solchen literarischen {Produkten eignet, 
die nicht aus lebendiger Theilnahme am Leben selbst und an der 
Oeffentlichkeit erzeugt sind. Schon in Alexandria konnte es begreif- 
licherweise weder vom staatlichen noch vom priyatrechtlichen Ge- 
sichtspunkte praktisch erscheinen, Reden zu schreiben, wohl aber zu 
Schulzwecken, in dem Sinne, wie wir dies bereits im Allgemeinen 
Bd. II, 185. 192. 318. bezeichnet haben, zu Chrien und Declama
tionen aller Art. Rhetorik wie Epistolographie, alles Mógliche wurde 
nunmehr Schulgegenstand.

«) Siehe Quintil. I, 9, 1; von der und taropocg I, 4, 2.
*) Yergl. R. Hirzel Hermes XIII, 47 die Thukydideslegende.
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Schon Aristoteles stellt, ausser der Forderung von vier Lehr- 
gegenstanden fur die Elementarschule (Bd. II, S. 235) und noch vor 
jener Zusammenfassung von sieben unter dem Begriff Encyklopadie 
verstandenen (Bd. II, S. 236), ais Abstufung des Unterrichts fest: 
1) grammatische, 2) rhetorische, 3) dialektische Bildung. Die Rhetorik 
hat uach Aristoteles nicht den Zweck, Alles plausibel zu machen 
(rceiłtety), sondern sie soli das Individuelle glaubbar machen (to -zab’ 
gzaoroy mordy iw.etoJat); sie wird prinzipiell auf die Charaktere 
(ra r^Ti') gestiitzt. Die Dialektik hat nach ihm den Doppelzweck: 
Gymnastik des Verstandes, um fahig zu sein mit andern in geistigen 
Verkehr zu treten (Siaksysobai), dann Uebung zu den philosophischen 
Wissenschaften iiberhaupt. Das eigentlich Philosophische erlangt 
demnach erst durch Aristoteles die Geltung eines Schulgegenstandes 
in der gesammten Gliederung der Wissenschaften. Indessen die 
Philosophie des Staates oder die Politik ais Philosophie schliesst 
Aristoteles von den Unterrichtsgegenstanden der Jiinglinge aus, weil 
ihnen die politische Erfahrung fehlt und eine leidenschaftliche Jugend 
ganz umsonst die Politik lernen wurde. Endzweck aber der uoZitwt) 
ist ihm nicht das Erkennen, sondern das Ilandeln (upaTTety); hiezu 
muss die vollendete sittliche Bildung schon gewonnen sein (Eth. 
Mikom. I, 1.).

Noch fehlt indessen bei Aristoteles die unter den Romern friih- 
zeitig aufgestellte Forderung der Jurisprudenz ais Bestandtheil der 
Schulbildung. Ueberhaupt ist auch nach Aristoteles eine Vorbildung 
zur reinen Wissenschaft vorlaufig noch unmoglich. In der Schule, 
welche die Burger seines besten Staates durchlaufen, ist die unbe- 
dingte Unterwerfung- unter den Staatszweck geboten, der sich eben 
nicht vertragt mit einer Erweiterung und Methode des Unterrichts, 
aus welcher nicht blosse Burger, sondern Forscher und Kiinstlcr eines 
Faches hervorgehen. Der jungę Mann darf nicht etwa an einer der 
vier freien Kiinste: Grammatik, Turnen, Musik, Zeichnen, solche 
Freude gewinnen, dass er beschlosse sich ihrer Uebung ganz zu 
widmen, es mit Fleiss und Ausdauer zur Meisterschaft darin zu 
bringen, und dann sich so weit vergessen, mit seinem Kbnnen nicht 
bios sich und seinen Freunden, sondern auch „Andern“ Freude oder 
Vortheil zu bereiten. „Das Verbot jeder erwerbenden Arbeit gehórt 
nun einmal zu dem politisclien System, das auf die „Musse“ gebaut 
ist . . . bei dem jedem hoheren Unterricht, von Erwerb ganz abge- 
sehen, der Lebensnerv geradezu durchschnitten wird“. „Aristoteles 
kómmt nicht los yon dem Banne der Einseitigkeit, den das Natur- 
gesetz der Sklaverei um seinen Arbeitsbegriff gelegt“ (Onclten Staats- 
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lehre II, 204). „Das Bruchstiick seiner Unterrichtslehre lasst nicht 
erkennen, wie solche Geister sich bilden sollen, wenn die Erziehung 
von Staatswegen an dem Mittelmaass ais einem unverbruchlichen 
Gesetz festhalt und ein Ueberschreiten desselben ais einen Ueber- 
griff yerbietet (Onćken ebenda S. 219).

Vom Zeitalter des Aiistoteles an, dem Beginn der makedonisch- 
hellenistischen Periode, tritt nun aber eine fortsclireitende Erweite- 
rung des Hellenismus ein, und damit naturgemass eine allmahlige 
Zersetzung und Umgestaltung jener geschlossenen und gedrungenen 
Urspriinglichkeit des spezifisch Ilellenischen. Schon der gewóhnliche 
Gang wie die Pointę und gewisse andere Eigenheiten der neueren 
Komódie geben uns hieriiber vielfachen Aufschluss. Die Erziehung 
der Kinder wird jetzt mehr ais jemals von Vater undMutter getrennt 
und dem eigentlichen Schulbesuch anheimgestellt. In der Kunstubung 
offenbart sich eine bis daliin ungewohnte Vervielfaltigung, auch In- 
dividualisirung nach der Seite des Pathetischen. So erweitert sich 
z. B. die Plastik durch das reiche Gebiet der Portratbiisten, ein 
Ergebniss der iibertrieben haufigen Auszeichnungen und Ovationen. 
Am auffallendsten jedoch ist die jetzige Aenderung in der gymnisch- 
musischen Kunst. Das Gymnische hbrt allmahlig auf eine National- 
sache zu sein, indem nunmehr Einzelne, die Profession daraus machen, 
an den herkómmlichen Festspielen diese Kunst ais sogen. Athleten 
betreiben. Gymnastik wird demgemass von jetzt an wegen der 
blossen technischen Fertigkeit getrieben. Also wird nicht mehr jedes 
Biirgerkind kraft der publica disciplina zur Turnschule gewiesen; 
nur die besondere Neigung dazu oder auch das Interesse des Ver- 
kehrs vcranlasste den Besuch der Uebungsplatze. Nach Diodoros 
XV, 20 hatte bereits Epameinondas das Pentathlon verworfen; auch 

. gab es schon zu Phokion’s Zeit eine fórmliche Kunstreiterei (Pausan.
V, 17 ff.), wie solche spater unter den Rómern bis ins Unglaubliche 
ausgebildet wurde Yon Philopoimen, dem „letzten Griechen14, wurde 
freilich auch die Athletik wegen der Zwangsdiatetik (rcept-nj Staiza) 
verworfen.

Aber nicht nur das Gymnische sank, auch das Musische diente 
bald nur noch dem geselligen Verkehr und der Unterhaltung, gleich 
den gewohnlichen Fertigkeiten der Gaukler und Jongleurs. Die 
antike Unterscheidung zwischen gymnischer und musischer Erziehung 
schwindet immer mehr; bei den Rómern erlangte iiberhaupt das 
Gymnische nur die staatliche Geltung ais militarisches Exercitium, 
und hórt damit auf, eine Kunst zu sein. Hier bleibt ais Hauptzweck 
aller Bildungsmassregeln immer die Heranbildung zum Staatsmann; 
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ein Nebenzweck ist dann allerdings die Annehmlichkeit gewisser 
Fertigkeiten im geselligen Yerkehr1). Eine hochpolitische Theilung 
ist es auch, wenn der Jiingling sich im siebzehnten Jahre entscheiden 
muss, ob er die Kriegslaufbahn oder die juristische einschlagen 
wolle; also wird geradezu ein Dualismus der Bildung (S. 72) 
eingefiihrt. Freilich gewahren wir um diese Zeit allenthalben das 
IIervordrangen einer scholastisch-philosophischen Bildung aus dem 
Musischen; aber die Religion, die geheime Triebkraft auf diesem 
Gebiet, war entweder in Indifferentismus untergegangen oder durch 
eine Vermischung (Synkretismus) mit Orientalischem und insbeson- 
dere Aegyptischem griindlich umgestaltet. Ueberdies fehlte es langst 
an der Fahigkeit, das Aufgenommene wie im eigentlichen Hellenischen 
auch plastisch umzuformen und zu hellenisiren. Wahrend ausserlich 
jeder mbgliche Cultus neben den andern besteht und seine Yerehrer 
findet, ist es gerade der innere tiefere Impuls, der vollstandig ver- 
sagt. Auf der einen Seite stehen innig gesellt Aberglaube, klein- 
liche Geheimthuerei, Reliąuienwesen, wie z. B. das Reisewerk des 
Pausanias uns erkennen lasst; auf der andern Seite treffen wir ebenso 
massenhafte ais hohle philosophische Erorterungen, wie die stoischen 
Allegorien des Mythos, ohne gcnauere Kenntniss der Geschichte oder 
der Sprache. Neben der absterbenden Religion indessen tritt jetzt 
eine doctrinare Ethik ziemlich selbstandig, wenn auch vielfach nur 
theoretisch hervor; ais moralisclie und philosophische Reflexion je
doch erscheint dieselbe nahezu ais der einzige Halt offentlicher 
Gesittung in der gesammten trostlosen Verkommenheit jener Periode, 
und von dieser Seite sind die stoischen Systeme gegeniiber der Po
lemik Epikur’s und seiner Anhanger allerdings nicht ohne Wert.

i) Cic. de off. I, 35. 36 ; Einleit. zu den disputatt. Tnscul. Hulsebos p. 48.

Inzwischen hat sich aber doch ein Hauptelement des geistigen 
Lebens herausgebildet, die Wissenschaft. Ganz neue Cultursatze 
erwachsen fur sie, zumal fiir das Technisch-Rhetorische und das sich 
darankniipfende Grammatisch-Philologische, wofiir Rhodos, Antiochia, 
Pergamon, Alexandria bliihende Pflanzstatten werden. In der spa
teren Zeit gab es, wie bekannt ist, noch eigene Anstalten dieser Art 
in Gallien zu Marseille, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Autun, Trier 
und Rheims; in Spanien zu Cordoya, in Afrika zu Karthago, Siena, 
Madaura und a. a. O. (vergl. oben S. 107). In Pergamon und Ale- 
xandria wird auch von den Herrschern selbst in wahrhaft glanzender i)



347

Weise fiir die Siclitung und Erlialtung des Errungenen gesorgt’). 
Eben in Alexandria bildete sich damals, sowie es der Sitz aller be- 
kannten Culte und ein Centrum des Welthandels war, in derHaupt- 
sache das Neuhellenische oder Hellenistische (ij StaZezro?) aus,
unter Beihiilfe der dortigen grossen Gelehrten und durch die allsei- 
tigen Bemiihungen die jiingste Stufe des Attischen ais Regel des 
Sprachgebrauches anzunehmen und zu behaupten. Eine scharfe Po
lemik zwischen Attikisten und Antiattikisten liangt bekanntlich mit 
diesen Bestrebungen zusammen. Auf diese Weise nun bildet sich 
der Begriff des Correkten oder Fehlerlosen heraus, wobei freilich 
auch die pedantisch-hblzerne Auffassung des „Unrcgelmassigen" nicht 
erspart bleibt (Bd. II, S. 126.). Eine weitere fiir uns wichtige Folgę 
dieser sprachlichen Bestrebungen war die eigentiimliche Art zu ar- 
beiten, das ist alle Literaturgattungen, besonders aber die Poesie, 
technisch zu betreiben. Es erzeugte namlich der Reiz des Jsach- 
ahmens schon in jenem Zeitalter wie in der Kunst, so in der litera- 
rischcn Composition jene ausgesprochene Kunstpocsie fiir gewisse 
Leser und Kenner, die gar nicht mehr popular sein will; kiinstlich 
gebaute, von gelehrtem Wissen ganz erfiillte Verse fiir die Gramma- 
tiker und fiir die Zwecke der Schule, wo an das Publikum nicht 
einmal gedacht wird. Zur Vergleichung denke man allenfalls an ge
wisse wohlgeschriebcne und vielgefeilte moderne Lesedramen, die 
von vornherein nicht fiir die Auffiihrung, sondern fiir die Lektiire in 
engeren Kreisen bestimmt sind. Dass ein solches Gebahren ohne 
volkstiimlicheKraft und Befruchtung zu einem leeren Formal ismus 
der Composition fuhren musste, auch der prosaischen, dies begreift 
sich wohl von selbst; der Gegcnstand verdient darum auch nur ais 
eine Art Propadeutik unsere Beachtung. Hauptbetrieb aber war und 
blieb immerhin die hochansehnliche, in massenhafter Arbeit sich dar- 
stellende gelehrte Forschung derZeit, die freilich fiir uns heut- 
zutage bei der grossen 'Entfernung und ob des Mangels an einem 
strengen philosophischen Prinzip allzuleicht ais einseitige Polymathie 
und Polygraphie sich abspiegelt. Hat doch schon Ariston von Chios 
aus diesem Grunde die alexandrinischen Gelehrten mit den Freiern 
der Penelope verglichen, die sich dann mit den Magden des Hauses 
begniigten. Aber ein iiberaus fruchtbares Ergebniss dieser ganzen 
muhevollen Detailforschung war die grosstmogliche Arbeitstheilung, 

!) Maittaire Essai historiąue sur 1’ecole d’Alex. Paris 1820; Ritschl Die 
uleiandrin. Bibliotheken, Breslau 1838.
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indem es bei solchem Betrieb bald zur Unterscheidung auch der 
mathematischen, astronomischen, medizinischen Wissenschaften kam, 
und cbcndarnach Einzelne zu Fachgelehrten und fachmassigem Unter
richt sich bestimmen und ausbilden konnten

Zur gelehtten Forschung nun aber wurde, was fiir unseren 
Zweck von besonderem Interesse ist, durch einen fórmlichen Cursus 
von Schulbildung Anleitung gegeben. Dieser Cursus ist die 
mchrcrwahnte (Bd. II, 235 ff.) Encyklopadie (ra epuzlaa itoaSsujiaTa), 
namlich die sieben Kiinste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arith- 
metik, Musik, Geometrie und Astronomie, die ais Bildungsstoff von 
allen Freigebornen (dalier śżsu&iptoę oder D.eo9eptcoTaT7] itatSsća ge- 
heissen, artes liberales) wenigstens gekostet sein sollten, da dieYoll- 
endung in Allem unmóglich ist (Pseudo-Plutarch. it. TtcdSow 
c. 10.). Die meiste Forschungsarbeit und der grósste Fleiss wird 
auf die Grammatik yerwendet, leider aber immerdar in der gleichen 
Schulmanier, welche ohne Kenntniss fremder Sprachen (Bd. II, 8. 291 f. 
298. 319 f.) in echter althellenischer Isolirtlieit weiterarbeitete. Denn, 
wie schon bemerkt, nur zu diplomatischen Zwecken und fiir einen 
beschrankten internationalen Verkehr erlernte man in jenen Zeiten 
allenfalls eine fremde Spraclie. Es ist sogar sehr zweifelhaft, ob die 
romischen Knaben jemals Etruskisch lernten; die beziigliche Angabc 
bei Livius, der allein die Sache erwahnt ’), kann leicht auf Missver- 
standniss beruhen, indem einzelne Jiinglinge behufs Erlernung ritueller 
Gebriiuche, wie Cicero einmal angibt (De divin. I, 41, 92) nach 
Etrurien verschickt worden sein mochten. Die verschiedenen Volker- 
schaften des romischen Kaiserreiches allerdings anerkannten bald die 
hellenische Cultur ais Spitze der Bildung und wurden durch das 
Band zweier Sprachen geziigelt. Die Griechen gewannen dabei in 
erster Linie; schon in Sulla’s Zeit wraren wenigstens die Vornehmeren 
unter den Rómern in dem Grade des Griechischen machtig, dass im 
Senat ein rhodischer Gesandter Molon ohne Beiziehung eines Doll- 
metsches in griechischer Spraclie vortragen konnte (Valer. Mas. 
II, 2, 3.). Freilich fehlt es noch in spaterer Zeit nicht an Spuren 
der Abneigung vor dem Griechischen2), aber mit Ausnahme der 
westliclien Volker, die seiten, in Spanien nur vereinzelt, hellcnisirten 
und vorzugsweise Latein sprachen, war doch allmahlig das Griechische 
die Spraclie der Gebildeten und grossentheils auch des internationalen 

J) Liv. IX, 39 habeo auctores vulgo tum [sc. a. 308 u. c.] Eomanos pueros 
sicut nunc Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos.

2) Cic. Acad. prior. II, 2,5; de orat. II, 66, 266. Sallust. Jug. 85.
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Verkehrs geworden. Selbst in Afrika schrieben in dieser Zeit ge- 
bildete Frauen griechisch ł)- Wie dankbar wir gleichwohl aus einem 
andern Grandę trotz dieser Einseitigkeit in den damaligen Leistungen 
sein diirfen, beweist unter andern der einzige Harpokration, ais 
Glossator fiir Demosthenes in seiner Bedeutung fiir die Kenntniss 
des attischen Rcchtes. Und doch war der Zweck auch dieser Arbeit 
nur ein Schulzweck gewesen, nicht die historische Forschung. 
Gleichfalls von dem besten Erfolge zu Gunsten unserer literarhisto- 
rischen Studien war eine andere Betriebsamkeit jener Periode, die 
Aufstellung von grammatischen, asthetisclien, historischen xavóvs; der 
besten alteren Autorcn, eine Plejas oder Siebenzahl von Tragikern, 
Lyrikern, Historikern u. s. w, von welcher Auslese oder Rangord- 
nung (classis, GelliusN. A. XIX, 8 elassieus opp. proletarius scriptor) 
bekanntlich unserBegriff „Klassiker“ und „klassischeLiteratur“ sich 
hcrleitet. Indem aber zu solchem Behufe damals Verzcichnisse der 
Werke der Autoren (itwazsę) angelegt wurden, machte sich alsbald 
yon selbst ein Streben geltend Kritik zu uben, Echtes und Unechtes 
auszuscheiden.

Neben diesem encyklopadischen Schulbetrieb gelien einherPhilo- 
Bophie und Physik; jedoch erscheint die erstere, soweit sie Natur- 
philosophie ist, in Betreff der Naturforschung abermals nur alsPolyma- 
tliie undBiichergelehrsamkeit. Die wirkliclienMediziner ausgenommen, 
hatten diese Philosophen kaum irgend eine Kenntniss der objektiyen 
Natur selbst, die sie ja auch gar nicht durch Experimente befragten. 
So lernte man bekanntlich das Mittelalter hindurch bis auf das Zeit- 
alter des Baco von Verulam und in It-alien und Spanien sogar noch 
bis in die neuere Zeit, Naturgeschichte aus Plinius, der doch selbst 
nur nach Biichern sie bearbeitet hatte. Dagegen fiel das eigentlich 
Philosophische in denSekten auseinander, indem bei der Unerreich- 
barkeit der Einheit entweder das Indiyiduum ins Ali oder das Ali 
in das Indiyiduum getragen wird. Weiterhin wird sogar auch der 
philosophische Betrieb, sowie wir dies yorhin vom athletischen, ais 
der Ausartung der Gymnastik, bemerkt haben, zum individuellen 
Lebenszweck und damit zu einem freien Gewerbe (Bd. II, 1G9 ff.), 
wahrlich nicht eben zum Vortheile der Philosophie selbst* 2). So 
wird also dann friihzeitig durch aussere Mittel, Rhetorik und glanzende 
Darstellung, angereizt und in jeglicher Weise Propaganda zu machen 

’) Vergl. jedoch Bernhardy Grnndriss der rom. Litterat. 2. Aufl. S. 486 
iiber Ammianus und Claudiauus, S. 487.

2) Man erinnere sich jenes bitteren Ausspruches: Erstes Kennzeichen eines 
wahren Philosophen ist, dass derselbe kein Professor der Philosophie sei.
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gesucht; wie uns denn z. B. selbst iiber Theophrastos durch Diogenes 
Laertios berichtet ist, er liabe so lebendig yorgetragen, dass er, um die 
Gefrassigkeit zu schildern, die Zunge ausstreekte. Dass unter solchen 
Umstanden keine Rede mehr sein konnte von einer elirlichen tieferen 
padagogischen Theorie, wurde friiher gezeigt Bd. II, 9 f. Die 
Stoiker allerdings fbrderten die Grammatik und Esegese, wenn auch 
in ihrer Weise; sie warfen sich mit Eifer auf ethische Studien, aber 
im Grunde yertieften auch sie nur die bedenklich hervorgetretene 
Kluft zwischen Jung und Alt, indem sie z. B. die Jugend ais das 
Veranderliche, den ita&T] Preisgegebene fassen ; erst der Erwachsene 
habe die stoische aiapaęia (constantia), und erst mit dieser konne 
das óp.okoYO'jpiśv«); tij ęóasi (convenienter naturae vivere) ein- 
treten. Zu welcher einseitigen und sogar despektirlichen Auffassung 
aller natiirlichen Entwickelung, zumal jener in den hochwichtigen 
Jahren der Kindheit, derartige Anschauungen fuhren mussten, daruber 
haben wir uns friiher B. II, 9 ausgesprochen. Man hat wiederholt 
auch darauf hingewiesen, dass ja die Stoa mit Erfołg das allgemein 
Menschliche, beziehungsweise sogar im Sinne des befreienden Christen- 
tums hervorgehoben habe, gegeniiber dem alten Klassenyerhaltniss 
der ćuyKsta. Allein in Wirklichkeit wurde gerade dadurch der Zwie- 
spalt mit dem'praktischen Leben fiir die Zeitgenossen dieser Philoso
phen noch yergrossert. Was endlich ihre asketisch-monchische Polemik 
gegen die Gymnastik anbelangt, so haben wir dieselbe wohl hin- 
reichend an einer andern Stelle gewiirdigt.

In Betreff der naturgeschichtlichen Studien der 
spateren Periode haben wir noch zu bemerken, dass sich allenthalben, 
in einem gewissen Zusammenhang mit den Anregungen vom Orient 
her, eine starkę Nachfrage nach dem Auffalligen und Unerhórten 
kund gibt. Dieses allgemeine menschliche Verlangen nach Neuem 
und Aufregendem steigert sich nun aber nach und nach bis zur 
vollen Superstition, zu einer wahren Suclit nach Wundern, nachdem 
einmal Menschen wie ein Apollonios von Tyana in Griechenland 
herum abenteuerten. Gegeniiber all dieser Zerfahrenlieit und Zer- 
rissenheit, wie sie aus den Berichten der Zeitgenossen erkannt wird, 
musste sicherlich die naive und schlichte Einfachheit des christlichen 
Theismus eine wahrhaft wunderbare Beruhigung der Seelen gewahren. 
Alles Einzelne, was man einmal auf diesem Gebiet ais Kategorie, 
zopta óo$a u. s. f. fixirt hatte, ward eben unorganisch zusammen- 
gestellt, wie in einer formlichen Jagd nach Notizen, Anekdoten und 
uberraschenden Mittheilungen, die von allem eher hergeleitet waren 
ais yon wirklichen Beobachtungen in der Natur. Man benannte das 
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platte Zeug alsdann napalio&i, ftaupaota ctzouajiccta, die Autoren itapa- 
So$OYpdęot. Ein Beispiel dieser merkwiirdigen Schriftstellerei ist in 
dem bekannten Ailianos erhalten; Geographisches und Biographisches, 
Zoologisches und Naturhistorisches, alles mbgliche durcheinander. 
Geschichtliche und vollends „auswartige“ Vorkommnisse werden 
keineswegs im Interesse der Forschung selbst von diesen Compila- 
toren eingereiht. Im giinstigsten Falle werden recht auffallige Er- 
eignisse abermals ais Vorarbeit hingenommen und angebracht, angeb- 
lich um den Verstand zu scharfen, eigentlieh aber nur, um in die 
Darstellungsweise eine Yariation zu bringen. Ganze Sammlungen 
von aitoptat, Zuast;, ^po^Z^pata, Cr^pa-a entstehen solchergestalt, 
und zwar schon durch die Schiller des Aristoteles. Mit der Geschichte 
selbst war es entsprechend bestellt. Freilich gibt es auch einzelne 
Stimmen, die ganz verniinftig iiber diese Studien urtheilen, oft noch 
in der spateren Periode; so gewahrt nach Maximos von Tyros [XXVIII, 
5, vgl. Bd. II, S. 35] die Geschichte (ot zad’ taropćav Zo'yot) dem- 
jenigen, der sie erst kennen lernt, den erfreulichsten Genuss, dem 
Kenner aber dient sie zu reizvollster Erinnerung. Indem aber der
selbe Maximos ais Redner die Geschichte also preist, will er doch 
nicht verkannt sehen, dass die geschichtliche Belehrung fiir sittliche 
Bildung von zweifelhaftem Wert ist, da sie ja auch die Erfolge des 
Bósen, die Niederlagen des Guten darzustellen hat und seiten klar 
erkennen lasst, wie man Yor dem Schlimmen sich bewahren und das 
Gute erlangen konne, da sie viel Elend Yor uns erbffnet, aber Yon 
den rechten Ileilmitteln wenig zu sagen weiss.

Bei den Rómern war, wie bereits friiher nachgewiesen wurde, 
in den Zeiten des Freistaates die Cultur nicht ausschliesslich Yom 
Staate getragen. Es gab keine theoretische Staatspadagogik, aber 
die Privaterziehung war eben von selbst eine politische (Tacit. dial. 34), 
durch das Herkommen und die nationale Sitte geregelte, iiber dereń 
Bewalirung die Censoren wachten, ohne etwa durch Schulregulative 
u. dgl. eine Massregelung im Einzelnen zu unternehmen 1). Allein mit 
der Epoche der Kaiserherrschaft andert sich auch diese yerhaltniss- i) 

i) Mit dem Edikte der Censoren: Majores nostri, ąuae liberos suos discere 
et ąuos in ludos itare vellent, instituernnt (Sueton. de cl. rhet. 1) stehen deshalb 
die Worte Cicero’s de rep. IV, 3 principio disciplinam puerilem ingennis — nullam 
certam ant destinatani legibns, aut publice expositam, aut unam omnium esse 
(maiores) voluerunt, keineswegs in Widerspruch; dies war die Aufgabe der Cen
soren : oure fdpov, oure itatSoicoucw, o Siairow odre aupnóaiov <uovro 8eiv axpi*ov xod 

h: ezaarot endkpiaę ś/ot xal itpoatpeaea);, d<pe'a&at, Plutarch. Cat. mai. 16; 
mehr hieruber unten in § 21.
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massig giinstige Saclilage. Die Erziehung zum allgemein Mensch- 
liclien drangt jetzt ab vom Staate, wahrend der Staat seinerseits die 
neue Form eines gelehrten Lebens und Treibens fbrdert. Ein theo- 
retisches doctrinares Element wird nun im Juristentum Staats- 
institut und wird sogar zum Auslauf der romischen Culturgeschichtc. 
Schon unter Augustus werden bffentliche Bibliotheken eingerichtet; 
unter Tiberius vollends besitzen die rhetores Latini bereits ein Ueber- 
gewicht. Dabei darf man indessen niemals ausser Acht lassen, dass 
es langst keine politisch-patriotische Rhetorik mehr gab. Selbst der 
Senat hatte nur eine Scheinexistenz und stiminte in der Regel ohne 
Debatte ab. Praktische Rhetorik freilich war immerhin erforderlich, 
schon zur einfachen Ansprache an die Soldaten. Friiher war man, 
wenn man die juristische Laufbalm einschlagen wollte, behufs einer 
Art Privatunterweisung, wie wir sagen ais „Praktikant", zu einem 
heiworragenden Juristen gegangen, wie Crassus zu Carbo, Cicero zu 
Scaevola, Caesar zu Dolabella, Pollio zum jiingeren Cato, Caelius 
zu Cicero. Da wurde Casuistik und Controverse des Privatrechts 
geiibt, mit gleichzeitiger Weiterbildung in der rhetorischen Technik. 
Ein bffentliches Auftreten des jugendlichen Adspiranten fand gewohn- 
lich erst dann statt, wenn derselbe auf dem Forum, vorerst in Privat- 
prozessen, Proben seiner Befiihigung abgelegt hatte (cf. Tacit. dial. 34). 
Der Schulbetrieb scheint allerdings schon damals sehr rasch zuge- 
nommen und ausserordentlich reich sich gestaltet zu haben. Es 
konnte nicht fehlen, dass speziell fiir die Zwecke des Unterrichts 
eine grosse Zahl von Sammelschriften aller Art vervielfaltigt, aus- 
gezogen und interpolirt wurden. Die vielen lateinischen Gramma- 
tiker, welche Suetonius uns aufzahlt, konnten sogar ais eine Kraf- 
tigung der Schule im nationalon Sinn erscheinen. Allein jetzt gerade 
stehen sich zwei disparate Juristenschulen feindselig gegeniiber, 
die Sabinianer (schola Sabinianorum sive Cassiana), welche iingstlich 
am Buchstaben des pratorischen Rechtes festhielten, also die nótige 
Rechtserweiterung durch Analogie herbeifiihrten, unser romisches 
Civilrecht im Ganzen; und ihr Gegensatz die Proculejaner (schola 
Proculianorum), welche mit freier philosophischer Auffassung, durch 
Subsumtion unter Hoheres, eine Rechtsergiinzung anstrebten. Diese 
Rechtslehrer, die sich ais solche ankiindigten (profitebantur juris- 
prudentiam), waren noch zur Zeit des Tiberius von ihren Schiilern 
privatim bezablt, bildeten aber doch bestimmte Schulen mit je einem 
yollstandigen Cursus, so dass jeder Schiiler bei einem alles horte. 
Die Schiiler arbeiteten die vorgetragene Lehre auch selbst um (repetita 
lectio). Naheres hieriiber im folgenden Abschnitt.
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Unter Vespasian erhebt auch die alte Opposition gegen das 
Griechische noch. einmal ihr Haupt, indem eine Laune des Herrschers 
die Vertreihung der Stoiker und Kyniker anordnet, im Jahre 74 n. 
Chr., und daneben die staatliche Anstellung der Lehrer der lateinischen 
Rhetorik in Rom. Dagegen wurden zur Abwechslung alle Rhetoren 
und Philosophen fortgejagt, im Jahre 94 unter Domitian; man hatte 
etwas Tyrannenmbrderisehes gewittert in den Themen und in der 
Schulpraxis der Rhetoren ’). Ganz anders schiitzten erst Nerva und 
Trajan die Interessen der Padagogik, worauf wir weiter unten zu- 
riickkommen werden.

Noch ist hier daran zu erinnern, dass die Mnemotechnik des 
damaligen Betriebs in den Declamationen und Controversen auch fur 
den kiinftigen Juristen ein wichtiges propadeutisches Moment bildete. 
Fiir uns jedoch handelt es sich nunmelir um den Verlauf der rhetorischen 
und philosophischen Unterweisung der grieschischen und rómischen 
Jiinglinge, sobald dieselben einmal durch den unteren Lchrcursus der 
grammatischen Vorbildung gegangen waren, also um die jungen 
Manner, dereń wissenschaftliche Bildung gerade in der Arbeit war 
und die sich, um zu lernen, an die Redner anschlossen* 2).

>) Martial. Epigr. II, 64, 5 Incipe: tres uno perierunt rhetores anno.
2) Juvenes in ipsa stndiornm incude positi, qui profectus sui causa oratores 

sectantur. Tacit. dial. 20.
Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 23

§ 15.

Der Unterricht in der Rhetorik.

Unter den Kiinsten und Wissenschaften, welche recht anschau- 
lich uns die Vielseitigkeit und Fruclitbarkeit des hellenischen Geistes, 
sowie das aussere Gliick und den Glanz des Lebens erkennen lassen, 
nimmt die Beredsamkeit eine wichtige Stelle ein. Die neuere 
Forschung hat deshalb nicht ermangelt, den aus grosser Entfernung 
oft schwer zu untersclieidenden Ursachen und Bedingungen nacli- 
zuspuren, unter welchen die griechische Beredsamkeit das werden 
konnte, was sie auf ihrem Ilohepunkt im Zcitalter des Demosthenes 
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geworden ist. Der zum praktischen Heraustreten treibende Volks- 
charakter an sich, die Neigung zum augenblicklichen Erfassen und 
Beurtheilen der Ereignisse, dann die Sprache mit ihrem Reichtum 
und ihrer Gesclimeidigkeit, Staatsverfassung und bewegliches Staats- 
leben, Volksversammlungen, Berathungen und gerichtliche Verhand- 
lungen, sowie anderweitige Veranlassungen zu bffentlichen Reden, 
panegyrische Festreden, epideiktische Vortrage, auch Leichenreden, 
alles dieses wirkte zusammen und nahrte und fórderte den vorhandenen 
natiirlichen Drang zu rednerischer Darstellung, zum miindlichen Vor- 
trag, welcher, nachdem einmal die Poesie die innere Weit reiclilich 
ausgestattet und die Philosophie unter den Gebildeten einen grossen 
Gedankenreichtum verbreitet hatte, in einer vielseitig ausgebildeten 
Prosa, von einem klangreichen Sprachorgan getragen, sich bald mit 
dem festlichcn Gewande der eigentlichen Beredsamkeit zu schmiicken 
yermochte (Krause Gesch. der Erziehung S. 164).

Dass die Beredsamkeit nur in freien Staaten zur Yollkommenen 
Bliite gelangen konne, davon waren die Alten selbst durchgangig 
iiberzeugt (Cic. de or. I, 8, 30). So erreichte die griecliische Elo- 
quenz ihren Culminationspunkt in dem Athener Demosthenes. „Es 
war die Glut der Abendróthe, da die Sonne der Freiheit im Begriff 
war unterzugeheu“ (Ussing Erz. u. Unter. S. 146). Aber nachdem 
die Rolle der Beredsamkeit im bffentlichen Leben ausgespielt war, 
zog sie sich in die Schulen zuriick, und da fuhr man noch Jahr- 
hunderte liindurch fort sie zu treiben. „Die griecliische Zunge 
schien das einzige zu sein, was den Griechen noch iibrig geblieben 
war“ (Ussing S. 147).

In Athen gerade mochte praktische Beredsamkeit schon friih- 
zeitig durch eifrige und ehrgeizige Manner vom Schlage des Themi- 
stokles geiibt werden. Die fur den Volksmann und den leitenden 
Staatsmann unerlassliche drastische Rednergabe (irtfrotvÓT7);) durfte 
auch nacli der damaligen Stufe der Bildung nicht fehlen, angesichts 
der machtigen und rasch sich folgenden Ereignisse seit dem medischen 
Kriege. Indessen eine Kunst der Beredsamkeit scheint, auch nach 
Cicero’s Urtheil (Brut. 7, 27), niemand vor Perikles besessen zu 
haben. Perikles erst zeigte, dass die Rhetorik die das Innere des 
Menschen bewegende Kunst sei (Plutarch. Perikl. 15 ttjy prtro-
ptxr)v .... cju/oąwpfoty ouaav.\ Es war jetzt ganz natiirlich, dass 
die jungen, nach Bildung und Einfluss im Staate strebenden Athener 
eine so erfolgreiche Kunst ais eine beneidenswerte Fertigkeit und 
ais den Kern aller Weisheit (Plutarch. 1. c. tiyv wre xaXoopśv7jv 
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ooptav.) schulmassig zu erlernen trachteten. Obendrein ward diese 
Kunst auch bald ein Organ der Politik und Diplomatie in den helle
nischen Staaten. So begreift sich, wie binnen kurzer Zeit unter den 
Handen der Sophisten eine Theorie der Redekunst sich ent- 
wickeln und ein von denselben ausgehender praktischer Unterricht 
darin solchen Anklang finden konnte, bei aller Kostspieligkeit (Bd. II, 
S. 179 f.). Bekannt ist das glanzvolle Auftreten des Sophisten 
Gorgias, der ais ehemaliger Gesandter der Leontiner, nachdem er 
Proben seiner Kunst in verschiedenen Stadten abgelegt, in Athen 
eine Rednerschule eroffnete. In solcher Weise nahm denn die Rede
kunst in Sizilien ihren Ursprung, mit der Wohlredenheit (sofitsta) 
der Sikuler, und bildete sich in kurzer Zeit aus zur Correktheit 
(dp&ośiteta) der Attiker, namentlich durch den genannten Gorgias, 
durch Protagoras u. a. Ilahcr noch bei den spateren Schriftstellern 
der Ausdruck -/oppaCe'.'; gleichwie pTjropsosw zur allgemeinen Bezeich- 
nung dieses Gebietes dient1). Gorgias ist demnach, abgesehen von 
den Sikulern Tisias und Korax, woruber die spezielle Geschichte 
der Rhetorik einzusehen ist 2), ais der erste Redekunstler und Tech- 
niker auf diesem Gebiete zu betrachten. Durch die folgenden 
Sophisten und besonders auch durch die eristische Dialektik der 
.Eleaten kam alsdann ein philosophisches Element in die Rhetorik, 
das zwar nicht auf den Grund der damaligen Probleme hinabreichte, 
aber doch durch don blendenden Schein philosophischer Denkweise 
und vor allem durch den blinkenden Prunk des Vortrags dieser 
Leute, eines Protagoras, Hippias, Prodikos, Thrasymachos, Theodoros 
von Byzanz u. a. anzog und einen machtigen Aufschwung des ge- 
sammten Betriebs auch fiir die Schule herbeifiihrte.

Ais der bedeutendste Theoretiker dieser Kunst ist fiir die altere 
Periode bekanntlich der Athener Isokrates anzusehen. Leider 
sind dessen Lehrbiicher iiber den Gegenstand, ais System der Kunst, 
nicht auf uns gekommen, und es ist mit ihnen ohne Zweifel auch eine 
zusammenhangende Darstellung des Unterrichts und der Methode 
der Sophisten auf dem gesammten Gebiete fiir uns verloren gegangen. 
Die Schule des Isokrates, etwa von 380 v. Chr. an beginnend, wurde 
von vielen auswiirtigen Schiilern besucht, die sich drei bis vier Jahre. 
lang in Athen aufhielten, so lange dauerte namlich ein Lehrcursus 
des Isokrates. Eigentumlicher Weise kennt man dabei keine Schiiler

<) Bd. II, S. 196, A. 1 ; Diodor. XII, 53; L. Spengel Artium script. p. 40sqq.
2) Westermann I, 35 ff. Blass Die attische Beredsamkeit I, 18 ff.

23*  
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aus den westlichen Colonien mehr, wahrend die altere Sophistik aus 
allen hellenischen Landem gleichmassig ihre Vertreter hat. Aber 
der Riickgang des Hellenismus im Westen und seine Zunahme im 
Osten bahnte sich schon in der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts 
an (Blass II, 57), wenn auch Platon durch seine auslandischen Schiller 
noch mehr mit dem Westen im Verkehr stelit. Nach Gellius N. A. 
X, 18 hatte Theopompos in dem Redekampf, den um 350 v. Chr. 
die karische Kónigin Artemisia ihrem Yerstorbenen Gemahl Mausolos 
zu Ehren veranstaltete, angeblich selbst iiber seinen Lehrer Isokrates 
gesiegt, der neben Theodektes und Naukrates sein Mitbewerber um 
den Preis gewesen. — Nunmehr dient uns Aristoteles allein ais 
Gewahrsmann fiir die gewaltige Entwickelung der alteren Rhetorik. 
Aber fiir den eigentlichen Unterricht in dieser Kunst gewinnen wir 
ausserst wenig aus seinen Mittheilungen und Definitionen, indem 
Aristoteles in seinen diesbeziiglichen rhetorischen und philosophischen 
Schriften allzusehr mit der Zergliedcrung des Wesens derselben, der 
ethischen und praktischen Anwendung der Rhetorik, bescbaftigt er
scheint, ais dass er iiber die Art der Unterweisung selbst nahere 
Aufschliisse geben konnte. Was er am Schlusse der Ethik iiber 
den Unfug bemerkt, den der marktschreierische Dilettantismus der 
Rhetoren mit dem Unterricht in Staatslehre und Gesetzgebung treibe, 
das geht unzweifelhaft auf Isokrates, aber es passt auf dessen gesammte 
Art und Weise, und gibt uns nicht einmal einen chronologischen 
Anhaltspunkt. Der Aufschwung indessen, den diese Kunst zur Zeit 
des Aristoteles genommen hatte1), springt in die Augen, wenn wir 
uns erinnern, dass nur wenige Jahrzehnte friiher die gróssten Redner, 
Demosthenes und Aischines, ihre glanzende Laufbahn yollendet hatten. 
Bald werden jetzt von den attischen Prosaikern nainentlich die Redner 
mit Riicksicht auf Composition empfohlen, sie werden ein Yorziig- 
liches Objekt des rhetorischen Unterrichts. Es bliihen die asiatische 
und die rhodische Schule, welche uns Cicero in seinen rhetorischen 
Schriften charakterisirt hat. Besonders die Schule auf Rhodos war 
es, neben dem in Athen fortdauernden Betrieb, wo nunmehr jenes 
weitlaufige System yon Eintheilungen und Definitionen sich entwickelte, 
das uns so leer und unniitz erscheint. Jedoch ist schon von Deme- 
trios dem Phalereer, einem Schiller des Tlieophrastos, der Uebergang 
zu datiren von der altattischen, einfachen, mannlichen Beredsamkeit

') Aristot. Pol. V, 4, 4 Sś tsgt vjb£>]pśvi;c oi 3’j^apevoi Sijpa-
pśv, Si aitsipiao Jś tiuv noXepix<uv oóx erati&mai 
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zu der spateren weichen, kraft- und kernlosen Redeweise, welche 
nicht sowohl die Zuhorer zu Entschliissen fortreissen oder einen 
Staehel in ihrer Seele zuriicklasser sollte, ais Yielmehr auf angenehmen 
Eindruck und Entziickung der Gemiiter berechnet war *). Nach 
einer Aufzeichnung Strabon’s XIV, 7, p. 648 Casaub. hatte zuerst 
ein Redner Hegesias aus Magnesia die sogen. asiatische Redeweise 
(/apazr^p ’Aatavdę, genus Asianum) aufgebracht und dadurch die her- 
kbmmliche reine attische Manier corrumpirt. So betrieb man von 
jetzt an die Redeubungen, die doch urspriinglich eine Vorbereitung 
auf das bffentliche Leben sein sollten; weil aber das letztere selbst 
bis auf wenige Schattenbilder verloren war, wurde auf langc Zeiten 
nur eitel Schbnrednerei gepflogen. Nicht einmal zur Zeit des acha- 
ischen und des atolischen Bundes, da der ermattete hellenische Geist 
noch einmal die Fittige erheben zu wollen schicn, wurde fiir die 
Rhetorik Erhebliches gelcistet, weder in theoretischer noch viel 
weniger in praktischer Hinsicht. Und doch fehlte es damals wahr- 
łich nicht an wichtigen politischen Beziehungen und Verhandlungen 
der griechischen Staaten untereinander, ferner mit den makedonischen 
und asiatischen Kónigen, endlich mit den Rbmern. Allerdings wurden 
nach der Darstellung des Polybios, Livius, Plutarchos mancherlei 
Reden gehalten, von der berathenden Gattung sowohl wie von der 
gerichtlichen der Anklage und Vertheidigung; aber nirgends wird 
uns ein wirklich hervorragender Redner vorgefiihrt. Bei dieser Sach- 
lage konute die Beredsamkeit begreiflicherweise auch aus der gross- 
artigen alexandrinischen Gelehrsamkeit keinen erheblichen Gewinn 
mehr ziehen. Die rhetorischen Studien mussten, nachdem einmal 
ihr Lcbensnerv durchschnitten war, hinter den grammatischen Studien 
zuriickstehen und iiberhaupt mehr auf die einmal feststelienden 
technischen Schulformen beschrankt bleiben. An neuen Lehrbuchern 
(tr/yat pTjtoprzat) freilich war auch jetzt kein Mangel, wie das er- 
haltene Compendium des Dionysios von Halikarnass bezeugt, oder 
das untergegangene des Hermagoras von Lcmnos; aber die Hallen 
dieser Techniker erklirrten nicht von Demosthenischer Riistung.

lin ersten und zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung end
lich gelangte von Kleinasien aus eine zweite Reihe von Sophisten 
oder Redekiinstlern (Bd. II, S. 201, 5) zu jener glanzenden Ent
wickelung einer Beredsamkeit, welche uns Philostratos in seinen 
Biot aotptarioy und im Leben des Apollonios von Tyana ziemlich

i) Cic. Brut. c. 19, 37 sq. Quintil. X, 1, 8; Krause Gesch. der Erz. S. 178. 
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ausfiihrlich geschildert hat. Diese ganze Klasse von Prunkrednern 
lasst sich ani kiirzesten charakterisiren durch die Schildcrung eines 
sophistischen Turniers zwischen Pliilagros aus Kilikien und dem be- 
kannten Herodes Attikos. Ersterer also, der ein ausserordentlicber 
Meistcr in der Stegreifrede zu sein glaubte, aber doch gern die 
schon friiher gehaltenen Prunkreden wieder verwendete, fordert von 
Herodes ein Thema zur Improvisation. Ungliicklicherweise hat nun 
dieser eine solche Rede in Abschrift und gibt hierauf gerade das 
Thema derselben dem arglosen Philagros, der alsbald mit gewohnter 
Heftigkeit zu reden beginnt. Allein wahrend er die ihm sehr ge- 
laufigen Dinge vortragt, bemerkt er mit Schrecken, dass die angeb- 
liche Stegreifrede in den Handen seiner Zuhorer ist, die mit scliel- 
mischem Lacheln den grossen Meister iiberhbren. Tief beschamt 
zog er dann aus Athen weg, aber in Rom erhielt er doch den Lehr- 
stuhl fiir Sophistik.

Die Kunst der Improvisation, die freilich nicht alle Sophisten 
besassen, wurde vor nilem bewundert. Herodes Attikos soli darauf 
sogar mehr Wert gelegt haben ais auf seinen consularischen Rang 
und seine Abstammung aus einer consularischen Familie ’)• Dazu 
kam eine iiberaus kiinstliche Dcclamation, die freilich in Auftreten, 
Mienenspiel und Geberden theatralisch wurde oder sich gar einem 
musikalischen Vortragc naherte2). Noch immer strebten iibrigens 
die sogenannten Atlikisten nach Reinigung der Sprache und Ver- 
edelung der griechischen Ausdrucksweise. Namentlich seitdem Kaiser 
Hadrian durch seine werkthatige Theilnahme und Begeisterung fiir 
den erneuten Glanz Athens die gelehrten Studien forderte, in einer 
Weise, die wir unten naher zu erbrtern haben. Aristcides und 
Lukianos zcichneten sich um diese Zeit noch besonders aus im Ge- 
brauch attischer Formen und Redeweisen. Ausserdem finden wir 
in ihren Schriften und iiberhaupt bei den von Wah herausgegcbenen 
Rhetores Gracci, auch der spateren Zeit, vielfache Angaben iiber die 
rhetorische Yorbereitung der Jiinglinge unter der gelaufigen Bezeich- 
nung itspt ttjś vf<uv u. dgl., Uebungen fiir angehende
Redner und Rhetoren, alles natiirlich im Geleise der hergebrachten 
Technik, wovon auch die Rhetoriker vorzugsweise tspizoi benannt 
sind. Von dieser Art sind die bereits erwahnten rcpoppaatraTa des 
Ilermogenes von Tarsos, eines Enkels desjenigen Hermogenes, den

i) Philost. piot ao<p. I, 25, b.
s) Bd. II, S. 195 f. Kolkmann Die Rhetorik der Griechen und Romer S.488. 
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Domitian hatte ermorden lassen (Sueton. Domit. 10), dann des 
Aphthonios, Thcon, Nikolaos, eine Mcnge peZstat, die araoetę des 
alteren Ilermagoras, iiberliaupt Arbciten verschiedener Redekiinstler 
und ihrer Parteiganger: 'Eppappstot, Aito/./.oSwpstoi, 0ć,6cop3'.ot u. s. w. 
mit den letzten Auslaufcrn ins Byzantinische ’)•

Die rómischen Verhaltnisse speziell betreffend, ist schon im 
zweiten Bandę dieses Werkes S. 64 nachgewiesen worden, um welchen 
Zeitpunkt in Rom die Lehrer der Beredsamkeit ein neues Feld fiir 
ihr Wirken fanden. Zwar anfanglich trug man daselbst Scheu vor 
diesen ungeladcnen Gasten; der Senat dekretirte sogar im Jahre 
161 v. Chr. ihre Ausweisung, aber sie kehrten bald zuriick, und 
mit dem hartnackigen Eifer, der den Rómern eigen, ergriffen und 
benutzten sie nunmehr diesen Unterricht, einzelne sogar noch in 
Yorgeriickten Lebensjahren. Selbst reife Redner, die sich schon auf 
dem Forum hatten hóren lassen, bequemten sich dazu vor den 
fremden Meistern der Kunst griechische Uebungsreden zu halten und 
nach den Regeln der Scliulen sich der Kritik und Correktur (eitav- 
óp&waię) zu unterziehen. Cicero erzahlt von sich, wie er bis zum 
vierzigsten Lebensjahre diese Studien fortgesetzt habe. Im taglichen 
Leben selbst aber hat von jetzt ab unzweifelhaft manch edler cam- 
panische und rómische Jiingling sein Griechisch an Menandros u. a. 
gelernt. Zu Anfang des ersten Jahrhunderts v. Chr. wurden in Rom 
die lateinischen Rhetorschulen eróffnet, jedoch ganz nach griechiscliem 
Muster; nicht etwa so, dass lateinische Beredsamkeit in lateinischer 
Spraclie gclehrt worden ware, dagegen wehrte sich noch immer der 
zahe Altconservativismus mit seiner wohlbegriindeten Scheu vor dem 
neuen Bildungselement (Bd. II, 8. 63). Auch sprachen die Censoren 
im Jahre 92 v. Chr. ihre Missbilligung in einem óffentlichen Plakate 
aus. Der echtrómische Ausdruck artes ludicrae fiir solche Dinge 
ist noch dem Justinus gelaufig1 2). Indesson die Besorgniss, dass nur 
zu leicht Leute ohne Bildung mittelst dieser Redefertigkeit eine ge- 
fahrliche Rolle im Staatsleben spielen kónnten, hielt nicht Stand 
gegeniiber der unaufhaltsamen natiirlichen Entwickelung.

1) Vergl. Bd. II, S. 12; Krause Gesch. der Erziehung S. 180 ff.
2) Histor. I, 7 quibus iterum victis arma et equi adempti iussique cauponias 

et ludicras artes esercere.

Fiir den gesammten Bctricb dieser Studien unter don Rómern 
war eben die Entscheidung damit gegeben, dass die griechische 
Methode auch ais lateinische Grammatik und lateinische Rhetorik 
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erscheint (Bd. II, S. 381 f.). Seit dem Jahre 92 v. Chr. wurde, 
zuerst von Plotius Gallus, dann von andcren Grammatikcrn, die bei 
Grdfenhan in der Geschichte der Philologie II, S. 231 f. aufgezahlt 
sind, auch rbmisch docirt. Die beriihmteste Schule neuen Stiles war 
fiir Knaben die des Lucius Crassitius (Bd. II, S. 211). Den oben- 
genannten Plotius Gallus durfte jedoch selbst der jungę Cicero ais 
einen yerderblichen Lehrer noch nicht lióren ’); allein unter und 
durch Caesar schwand alsdann die Opposition gegen diese Art Unter
richt. Wenn man aber gemeint hat, der Umstand, dass romische 
Vater anfangs ihre Kinder noch selbst unterrichteten, hangę wohl 
gar mit dem allgemeinenWiderstand gegen Latini rhetores zusammen, so 
miissen wir einer solchen Vermutung, so lange sie nur auf ganz all- 
gemeine Andeutungen, wie bei Cicero ad Att. VIII, 4 u. 5 iiber den 
Ilauslehrer Dionysios, gestiitzt wird, auf Grund des einfachen und 
natiirlichen Ganges der Erziehung entgegentreten, den wir ausfiihr- 
lich im zweiten Band S. 152 ff. nachgewiesen haben. Durch Caesar 
aber erhielten alle rhetores und Lehrer der artes liberales das 
romische Biirgerrecht. Von jetzt an wird auch der literator oder 
Elementarlehrer unterschieden vom literatus oder grammaticus (Bd. II, 
S. 202). Bei dem letzteren lernten die reiferen Knaben technische 
Grammatik und Rhetorik. Ausser der Erklarung der Dichter wurde 
beim literatus noch declamirt und disputirt, mit besonderer Rucksicht 
auf euphonische und elegante Aussprache (clocutio, Bd. II, 273). 
Noch umfassender freilich bezeichnete Varro die Grammatik so ziem- 
lich ais Coinplex eines Sprachunterrichts, wie er an unseren Gymna- 
sien ertheilt wird; nach ihm besteht namlich die Grammatik aus 
lcctio, enarratio, emendatio und iudicium (asthetische Uebung). Die 
betreffende Abstufung des Unterrichts ist noch in spater Zeit boi 
Apulejus ebenso bestimmt * 2). Die lateinischen Rhetorschulen also vcr- 
drangten jetzt mehr und mehr die griechischen. Der graminatisch- 
rhetorische Unterricht in den ersteren (Bd. II, 318) sollte den jungen 
Mann besonders durch Declamation iiber irgend ein Thema zungen- 
fertig machen; dann aber sollte derselbe auch, mit der Kenntniss der 

1) Vergl. die merkwiirdige Stelle Cic. pro Arch. 9 iiber Marius und L. Plotius.
2) Flor. 20 Prima cratera literatoris ruditatem exim.it; secuuda gram- 

matici doctrina instruit; tertia r h e t o r i s eloąnentia armat. WasHulsebos a. a. O. 
p. 61, adn. 2 mit der Berufung auf Wittich De gramm. et grammatist. ap. Rom. 
scholis p. 4 gegen Bernhardy Grundriss der rom. Litt.-Gesch. S. 46, mittelst der 
angstlichen Interpunction: prima cratera literatoris, ruditatem eximit sqq. zu ge- 
winnen glaubt, erreicht der aufmerksame Leser auch ohne dieselbe.

exim.it
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griechischen und lateinischen Literatur und mancherlei historischcm 
und po8itivem Wissen ausgeriistet, durch seine gesammte beim gram- 
maticus oder literatus und beim rhetor Latinus gewonnene Bildung 
befahigt werden aus der Schule zum bffentlichen Leben iiberzugehen 
(Sueton. ill. gramm. c. 4.). Jiingere und altere Manner studirten in 
dieser Weise unter Anleitung lateinischer Rhetoren, und man hiclt 
jetzt lateinische Uebungsreden, wie man friiher griechische gehalten 
hatte. Solche lateinische Reden trugen Hirtius und Pansa in Cicero’s 
Gegenwart vor, unter Caesar’s Dictatur. Pompeius nahm bei einem 
lateinischen Rhetor Unterricht, um sich mit dem jungen Curio messen 
zu kbnnen. Mark Anton hielt bestandig in seinem Ilause den Rhetor 
S. Clodius, und der jungę Octavianus gab nicht einmal im Larm des 
Krieges diese Uebungen auf (Sueton. de rhet. 1.). Uebrigcns blieb 
cin studiosus eloąuentiae (Orelli-Henzen no. 2432) in der Regel nicht 
bei den lateinischen Uebungen stehen, sondern besuchte auch noch 
gelegentlich einen griechischen Rhetor, unter dessen Leitung, wie des 
Brutus und Cicero Beispiel beweist, griechische Autoren gelesen, ex- 
ccrpirt, commentirt, auch ubersetzt und nachgeahmt wurden. Ein 
wesentlicher Fortschritt bestand eben im ersten Jahrhundert darin, 
dass man nunmehr die Regeln mit klassischen Beispielen ausstattete 
(Dionys. Ep. ad Ammon. II, 1) und zur Nachahmung der besten 
Autoren aufforderte *_).

Endlich entschloss sich auch der Staat, die bisher den Stadten 
und den Privatleuten iiberlassene hohere Erziehung ais eine bffent- 
liche Angelegenheit wenigstens hier und da zu unterstiitzen und je 
nach dem Rang der Stadte mehr oder weniger Sophisten von sich 
aus zu besolden; nur mogen die von Hadrian und Antoninus Pius 
abwarts yorkommenden Vcrfugungen dieser Art schwerlich lange in 
gleichmassiger Kraft geblieben sein. Vespasian war der erste Kaiser, 
der den lateinischen und griechischen Rhetoren einen Gehalt aus 
dem Fiscus gab, und zwar einen sehr ansehnlichen, jahrlich 5000 
Tlialer Gold (annua centena)2). Ohne Zweifcl gilt dies von der 
Hauptstadt Rom und betraf wahrscheinlich nur cinige wenige ganz 
ausgezeichnete Rhetoren, yielleicht anfanglich nur einen in jeder 
Sprache. Thatsachlich indessen iibte dieser gesammte rhetorisch-

ł) Berrihardy Rom. Lit. L. 2 S. 524 f. 492. 497.
2) Vergl. Zumpt Die Succession der Scholarchen p. 20; Weber De acad. 

Athen. lit. p. 19, adnot. 43. 44; p. 22, adn. 63; Hulsebos De ed. et inst. ap. Rom. 
p. 199. 214. 218. 219. 
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sophistische Bctrieb, wenn derselbe auch nicht eine natiouale Be
deutung nach Art der griechischen Sophistik gewann, doch auch auf 
die rbmische Weit eine grosse Wirkung aus „vermbge der althergc- 
brachten Ehrfurcht der Romer vor der Autoritat der Griechen auf 
dem ganzen geistigen und namentlicli literarischem Gebiet, ihrer Ab- 
hiingigkeit von griechischem Urthcil, ihrem Strcben, sich griechische 
Bildung anzueignen, das damals vielleicht eifriger war ais in irgend 
einer friiheren Zeit. Wie sie von jeher bei den Griechen in die 
Schule gegangen waren, seit sie angefangen hatten, ihre Beredsam- 
kcit zur Kunst auszubilden, so bemiihtcn sie sich auch damals eifrig, 
von den neuesten Vervollkommnungen der griechischen Darstellungs- 
kunst Yorfhcil zu ziehen“ ’)•

Dass bei den Grammatikern im Unterricht mehr die dichteri- 
schen Erzahlungen iiblich waren, ist schon bemerkt (oben S. 338; 
Bd. II, 296 ff). War nun aber dieser allgemeine grammatisch-pro- 
padeutische Unterricht erledigt, dann folgten bei dem Rhetor Bear- 
beitungen von ganz- oder halbfictiven Themen aus der Geschichte, 
spater auch aus der Jurisprudenz; in der Rcgel aber gehórten, wie 
Qnintilian U, 10, 1 ausdriicklich bemerkt, die Anfangsiibungen (r.po- 
Tujwaapara) zum yivo; ski3s’.xt'.xov, ais Vorstufe zu den andern Arten 
der Beredsamkeit. Besonders gerne stellte man auf dieser Stufe die 
Aufgabe Gcschichten zu erzahlen. Beim Rhetor, sagt Quintilian II, 
4, 2 macht die geschichtliche Erzahlung den Anfang; wie 
dieselbe einzurichten sei, zeigt er anderswo IV, 2 bei der gericlit- 
lichen Beredsamkeit. Fiir den Anfang warnt er im allgemeinen vor 
Trockenheit und Diirftigkeit, ebenso vor Breite und vor weitherge- 
holten Schilderungen oder Abschweifungen in Nachahmung dichteri- 
scher Freiheit; beides sei fehlerhaft, doch sci der erstere Fehler, der 
aus Armut entspringt, schlimmer ais der letztere, welcher yonUeber- 
fiille herriihrt.

Wie bei dcm Grammatiker friiher die Muster fur Poesie, so 
wurden jetzt in der Rhotorschule die Muster der Prosa studirt. 
In den schriftlichen Ausarbeitungen sollte ein reiner und fliessender, 
ein ebenso lebendiger ais interessanter Stil entwickelt werden. Noch 
in spater Zeit wird uns durch Libanios beglaubigt, dass zu diesem 
Behuf am meisten Homer, Hesiod, Demosthenes, Lysias, Herodot und 
Thukydides gelesen wurden2). Nach Themistios IV, p. 60 wurden

ł) Friedlaender Sittengesch. Roms IIT, 363.
*) Liban. Ep. 956; Julian. Ep. 42, bei letzterem kommt noch Isokrates 

hinzu, ed, Hertl. p. 545. 
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fur die Bibliothek in Konstantinopel damals besonders abgeschrieben: 
Platon, Aristoteles, Demosthenes, Isokratcs, Thukydides. Hierbei 
schrieb man, wie es scheint, besonders haufig die Redcn des Demo
sthenes und anderweitig auch des Cicero in Absatzen ab, zum 
spateren Gebrauch bei den rhetorischen Uebungen und ais praktischo 
lliilfe zum Vorlesen. Die Zahlung der Zeilen (art/ot, Irc?]) geht un- 
zweifelhaft in die alexandrinische Zeit zuriick; die Zeile ist in den 
sonstigen auf alexandrinischer Zahlung beruhenden Angaben eine 
constante Grosse, etwa einem Hexameter gleich. Doch scheinen sich 
die Griechen uberall, wo der Vors nicht zu einer langeren Reihe 
zwang, also gerade bei allen Prosaschriften, mit einer kurzeren Zeile 
begniigt zu haben. Der heil. Hieronymus wendete das Yerfahrcn, 
pipkoo; au/Tjpa; zu schreiben, in seiner lateinischen Bibelubersetzung 
an und berief sich hierbei auf Handschriften des Cicero und Dc- 
mosthenes *).

1) Wattenbach Palaeogr. Gr. 11; Blass im Rhein. Mus. XXIV, 524 ff. 
XXXIV, 214 ff. iiber Stichometrie und Kolometrie, vielfach bestritten von Ch. Graux 
Revne de philol. et de litt. II, 97—143, und von C. Wachsmuth Rhein. Mus. 1879, 
S. 481 ff.

2) Vergl. Sueton. de rhet. 1 ; Volkmann Rhetorik der Griechen und Romer 
S. 86. 104.

Der Rhetor hatte die Versuchc seiner Schiiler zu corrigiren, 
und das bei einer oft iiber Hundert hinaufgehenden Zahl von Schiilern. 
Durch ein naheres Eingehen auf die Wahrscheinlichkeit oder Unwahr- 
scheinlichkeit eines Berichtes konnte nebenher sogar Kri tik geiibt 
werden1 2,, z. B. in der Sagę von Arion’s Rettung durch einen Delphin, 
oder in jener von der Pfiege des Romulus durch eine Wólfin. Quin- 
tilian bemerkt dariiber II, 4, 18: Mit den Erzahlungen vcrbindet man 
nicht ohne Nutzen die Aufgabe Erzahlungen zu widcrlegen oder zu 
beweisen, die sogen. azaazsm; und zaTaazEUłj. Diese Uebung kann 
sich nicht allein auf Fabelhaftes und in Gedichten Ueberliefertes, 
sondern selbst auf die Geschichtsbiicher und die darin ver- 
zeichneten Begebenheiten beziehen; wie wenn man die Frage auf- 
stellte: ob es glaublich sei, dass sich ein Rabo auf den Kopf des 
fechtendcn Valcrius gesetzt und mit Schnabel und Fliigeln auf das 
Gesicht und die Augen des gallischen Gegners losgeschlagen habe, 
u. dgl. Oft pfiege man auch zu untcrsuchen, wann und wo etwas 
geschehen sein soli, bisweilcn bilden sich Zweifel iiber die Personen, 
wie denn Livius iiber dergleichen sehr haufig in Zweifel ist und 
verschiedene Schriftsteller yerscliiedener Meinung sind (Quintil. ebenda 
§ 19; III, 5, 5. X, 5, 11).
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Mit einem ganz allgemeinen Namen hiessen diese rednerischcn 
Uebungen declamationcs (fisZirat). Fr. A. Wolf zu Demosthenes in 
Lept. p. 18 theilte dieselben in die folgenden drei Klassen:

1) fingirte Gegenstande mit Lob oder Tadel;
2) wirkliche Streitigkeiten und Thatsachliches mit Anklage und 

Vertheidigung, Anrathen oder Widerrathen;
3) die Redekunstelei der spateren Sophisten.

Genauer jedoch hat dieselben Volkmann a. a. O. S. 309 be
stimmt : Alle nicht extemporirten, sondern kunstgerecht ausgearbeite- 
ten und fiir die Veróffentlichung bestimmten Reden iiber fingirte 
Themen von yśvo; iixavtxov und aopj3ouXetmzóv, von denen die kóyot 
icporpiituzot bestimmt zu unterscheiden sind, werden unter dem ge- 
meinschaftlichen Namen psAstat oder befasst. Sie entsprechen
den Controversen und Suasorien der lateinischen Declamatorcn.

In der besseren Zeit und unter den bessoren Lehrern vom 
Schlage eines Quintilian fehlte cs allerdings bei diesem Betrieb nicht 
auch schon an der gezicmcnden Riicksicht auf das padagogische 
Moment, wie man nur zu leicht aus der offenkundigen spateren 
Ausartung der Sache schliessen konnte, da selbst die bekannten 
devoten Morgenbesuche (salutationes), die bei den Romern freilich 
allgemein iiblich waren, von den Lehrern bei den Eltern der ge- 
wiinschten Schiilcr gemacht zu werden pflegtcn ')• So liess man durch 
die Schiilcr unter anderm auch Lobreden auf beriihmte Manner 
halten, die Schlechten tadeln oder Vergleichungen anstellen. 
Durch diese niitzliche Betrachtung wird ja, wie Quintilian II, 4, 20 
bemerkt, das Herz gebildet, es erwachst daraus die Bekanntschaft 
mit yielen Thatsachen und man yersieht sich schon jetzt mit Bei- 
spielen, die ja doch in allen Arten von Verhandlungen von der 
grossten Wirksamkeit sind, um davon, wenn es einmal die Sache 
fordert, Gebrauch zu machen. Ueber das Vergleichen aber, wer von 
zweien der bessere oder der geringere ist, sagt er ebenda § 21: 
Wiewohl diese Uebung auf einem ahnlichen Vcrfahren beruht, so 
verdoppelt sie doch den Stoff und beschaftigt sich nicht allein mit 
der Natur, sondern auch mit der Gradbestimmung der Tugenden 
und Laster.

Damit aber kómmt unser Systematiker aus der Kaiserzeit 
richtig auch schon auf die allgemeinen Betrachtungen (toko: xoivoi, 

1) Tacit. dial. 29 colligunt discipulos non severitate disciplinae nec ingenii 
experimento, sed ambitione salutationum ’et illecebris adulationis.
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loci communes) zu sprechen in § 22, welche dem Umfange nach, 
wie es scheint, unter den Uebungen leichterer Art den ersten Platz 
einnahmen. So liess man z. B. gegen einen Meineidigen, eine schlimme 
Stiefmutter, einen Yerfiihrer declamiren; oder man spielte einen Satz 
von der allgemeinen in die spezielle Behandlung hiniiber, um die 
Aufgabe pikanter zu machen, indem man „einen blinden Yer- 
fiihrer“ oder „einen armen Spieler“ aufgab. Freilich die allergewohn- 
lichsten „Gemeinplatze“ bewegten sich gerade um Yergleichungen; 
so stellte man z. B. ganz allgemeine Fragen (fiśastę, bei Cicero pro- 
posita, bei andern auch ąuaestiones genannt) auf, welche aus einer 
Yergleichung der Dinge entnommen wurden; bisweilen ganz theo- 
retische, z. B. weshalb Amor Fliigel habe, oder weshalb er ais Knabe 
dargestellt werde (Quintil. II, 4, 24 ff.); bfter aber praktische Fragen, 
z. B. ob man das Landleben dem St sdtleben vorziehen miisse; ob 
man heirathen solle oder nicht; ob man Zeugen immer glauben diirfe. 
Doch mussten solche Aufgaben ganz allgemein gehalten werden; in 
der Anwendung dagegen auf bestimmte Personen, z. B. ob man dem 
Vatinius ais Zeugen gegen Sestius glauben konne, gehorten sie be- 
reits einer hoheren und spateren Unterrichtsstufe an, derjenigen, die 
sich besonders um die Gerichtshandel bewegte. In diesem Falle 
hiessen dann die Fragesatze nicht ftiostę, sondern uito&east; (causae), 
d. i. nicht Aufgaben, sondern Sachen in bestimmten, speziellen Fragen 
(Volkmann S. 22). Dass die ersteren auch ais sogen. Chrien aus- 
gearbeitet wurden, ist oben 8. 340 und Bd. II, 8. 318 bereits bemerkt. 
Friedlaender III, S. 35 hebt passend hervor, dass insbesondere die 
Declamationen iiber Verweichlichung und Ueppigkeit zu einer rheto
rischen Gewohnheit wurden, indem durch die ganze spatere rbmische 
Literatur sich wie ein rother Faden dieKlage iiber Yerschlimmerung 
der Zeiten hindurchzieht, eine Tendenz die Yergangenheit zu preisen 
und zu riihmen und die Gegenwart auf dereń Kosten herabzusetzen. 
Auch die Schilderung des Thermopylenkampfes wurde haufig ais 
Thema gegeben, gleichsam ais Glanzpunkt der Geschichte; ais Seiten- 
stiick desselben auch das Schlachtfeld von Thyrea, dessen Tropaen 
der zum Tode verwundete Othryades mit dem eigenen Blute be
zeichnet T). Solche Themen bewegten sich bereits im Gedankenkreise 
der Zóyot TtpoTpswttzo'', indem sie auf Moralphilosophie abzielten. Mit 
derartigen Gegenstanden wurde dann allerdings nur zu leicht eine 
falsche Richtung dadurch eingeschlagen, dass die Lehrer die Kunst 

*) Seneca Suasor. 2; vergl. G. Fr. Unger Othryades und die Gymnopadien, 
Philol. XXIII, p. 32.
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des Disputirens anstatt die des Lebens setzten, die Schiiler aber 
ihren Geist, nicht ihren Charakter bildeten.

Mit diesen itpotpsitTOCot Zóyot (suasoriae, sc. declamationes) >) 
befasste sich namlich der Schiiler auf einer hóhercn Stufe des Unter- 
richts, bis ihm dann in den controversiae eine letzte Steigerung des 
Betriebs dieser Declamationen begegnete, die mit der Privatbered- 
samkeit der griechischen Sophistik in Parallele steht. Zwar hatte 
man im romischen Freistaate von jeher das Hauptgewicht auf die 
wahre praktische Beredsamkeit, resp. die in rebus, non in verbis sich 
bewegende, gelegt; gleichwohl gestaltete sich in der Kaiserzeit die 
ganze Entwickelung der Sache so unpraktisch wie nur moglich. Wer 
sich zum Auftreten im bffentlichen Leben ausbilden wollte, musste 
nałurlich von der Vorstufe des iitt^si-z’rzóv weiter schreiten zu
den andern Arten der Beredsamkeit, dem yśyoę oupPooZeuTt-zoS und 

3ixav.zóv, welche demgemass aucli zwei verschiedenen Klassen 
oder Entwickelungsstufen der Schule entsprachen. Man betracbtete 
es ais leichter, eine Rede zu halten, die darauf ausging eine Iland- 
lung anzurathen (suasoria) ais eine verwickelte Streitfrage (contro- 
versia) zu behandeln. Wenden wir uns zuerst zur Suasoria.

Wie Yolkinann zeigt a. a. O. S. 243 f. nennt Quintilian jede 
berathende Rede suasoria; der Ausdruck findet sich zuerst bei dem 
Rhetor Seneca, bei Cicero noch nicht. Man verstand darunter ge- 
wbhnlich nur die zum genus deliberativum gehórigen Schuliibungen 
der Declamatoren, wahrend die wirklich gehaltene Rede theils contio 
(bjjprjopui, bei Cornificius consultatio), theils mit Cicero sententia 
genannt wird1 2). Man iibergab nun das leichtere Thema der Suaso- 
rien jiingeren, dagegen die Controversen alteren Zbglingen, wie dies 
bestimmt ausgesprochen ist in dem Tadel bei Tacitus im Dialogus 
c. 35: „Es sind zweierlei Aufgaben, die bei den Rhetoren vorkommen, 
berathende (suasoriae) und Prozessreden (controversiae). Nun werden 
die ersteren, die berathenden, ais waren sie durchweg die leichteren, 
die weniger Einsicht erforderten, den jiingeren 3) Knaben zugewiesen, 
und die Prozessreden den stiirkeren aufgegeben; aber meiner Treu! 
welcherlei Reden, wie unnatiirlich ihren Stoffen nach! Dazu kbmmt 

1) Auch scliolasticae, sc. materiae s. declamationes, cf. Qniutil. II, 10, 4 
niateriae declamandi ąuales esse debeant; XI, 1, 82 iiber scholastica materia; und 
im Index der Ausgabe Halm's s. V. declamatio, declamatores, declamare.

2) Ueber die weitere Eintheilung der Snasorien sehe man Volkmann S. 244 ff. 
und S. 260 zum Arcliidamos des Isokrates.

8) Sic Kotli, vergl. Iuvenal.X, 167 ut pueris placeas et declamatio fias.
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dann, dass die der Wirklich keit widersprechende Auf- 
gabe aucli noch declamirt wird1). So kómmt es dann, dass 
sie sich iiber Belohnung der Tyrannenmorder, iiber Anstalten gegen 
Pestseuche oder was sonst in der Schule alle Tage vorkbmmt, aber 
nur selten oder niemals beim bffentlichen Verfahren (in foro), in ge- 
waltigem Wortschwall ergehen.“

J) Declamatio quoque adhibeatur s i in i 1 i s, schreibt neuestens C. Peter in 
seiner Ausgabe des Dialogus.

2) Ein interessantes Beispiel solclier knabenhaften Gedachtnissiibung erwahnt 
einmal Seneca de brevit. vitae 13, 3 his diebus audivi quendam referentem, quae 
primus quisque ex Romanis ducibus fecisset: primus navali proelio Duillius 
vicit, primus Curius Dentatus in triumpho duxit elephantos sqq. Wir kannten einen 
wohlbestallten Professor der Geschichte, der eine erkleckliche Anzahl von europa- 
ischen und asiatischen Siebenhiigelstadten, von Analogien zur Prometheussage u. dgl. 
an den Fingern herzuzahlen im Stande war. Cf. Seneca Epp. 24, 6: decantatae, 
inquis, in omnibus scholis fabulae istae sunt. Vergl. auch Quintil. IT, 17, 4 und 
Cobet Novae Lectiones p. 633 sqq. iiber Schriften, die ingenii exercendi causa ver- 
fasst wurden.

So wurden dann Stoffe erdichtet, die im wirklichen Leben ent
weder selten oder gar nicht vorkommen: Tyrannenmorde, wo es 
keine Tyrannen mehr gab, Inceste der grbbsten Art und sinnlose 
Gesetze. Wie sehr yerschieden und praktisch waren doch im Ver- 
gleich mit diesen Declamationen die Uebungsarbeiten der Aelteren, 
z. B. die Tetralogien des Antiphon, die sich jeden Tag wirklich 
ereignen konntcn und mit ihrer Beziehung auf die bestehenden Ge
setze! Wie natiirlich, sollte man meinen, ware es doch gewesen, 
wenn man endlich wieder Gegenstande aus dem wirklichen Leben 
gewahlt und sich durch die rhetorische Behandlung wahrcr und ein- 
getretener Palle geiibt hatte. In den nachgelassenen Arbeiten der 
grossen Redner fanden sich ja die Beispiele hiefiir in Menge. Frei
lich hatte man dann ailch die ganze Behandlung stets vor Augen 
haben miissen, um mit ihr, wenn auch noch so ungern, sich messen 
zu kbnnen. Anstatt dessen wahlte man lieber, wenige Ausnahmen 
abgerechnet, Monologe in der Rolle irgend einer aus der Ge- 
schichte bekannten Persónlichkeit, worin die Griinde fur und wider 
einen entscheidenden Entschluss auseinandergesetzt werden sollten* 2). 
Es liegt wirklich in diesem Schweigen iiber die Gegenwart 
selbst ein starkes Zeugniss fiir das in der Kaiserzeit herrschende 
Gefiihl, dass alles, was jetzt geschehe, klein oder kleinlich sei im 
Vergleich mit den Kraftausserungen der Vorzeit. Philosophen, Rhe
toren, Grammatiker, auch die Dichter dieser Periode, sofern sie nicht 
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ais Bettler sieli einfiihren, also die ganze freie Literatur des zweiten, 
dritten und yierten Jahrhunderts, sprechen ohne zwingende Not von 
keinem Menschen, keinem Gegenstande, der iiber das Ende des 
rómischen Freistaats hinausreicht. „Es sieht aus ais hatte man sich 
das Wort darauf gegeben“ ]). Die griechischen Sophisten wahlten 
fiir ihre Schulexercitien yorzugsweise Situationen aus der Bliitezeit 
des Griechentums, aus den Perserkriegen, dem peloponnesisclien 
Kriege, etwa noch aus dem Leben Alexander’s des Grossen* 2}. Dion 
Chrysostomos, unter Trajan, glaubte sich (or. XXI ed. Dincl. I, p. 300) 
fórmlich rechtfertigen zu miissen, nachdem er Ereignisse aus der 
Kaiserzeit „moderne ruhmlose Dinge“ (vsojtspa ts zat a5o$a) erziihlt 
hat, auf dass ihn sein Gegner ja nicht ais einen Schwatzer yerachte, 
weil er nicht nach iiblicher Art (tuanep ot aoęot ¥rt zat vuv) von Kyros 
und Alkibiades spreche.

*) Burckhardt Die Zeit Konstantin's des Grossen S. 285.
2) Beispiele bei Płiilostratos Vit. Sopli. II, 9 passim.
3) II, 10, 4 sq. 12 declauiatio, ąuoniam est iudiciorum coiisiliorumqne imago, 

similis esse debet yeritati sqq. coli. X, 5, 14.

Zwar wurde hier und da die B r i e f f o r m gewahlt fiir die Be- 
handlung eines solchen Themas, was bekanntlich zu allerlei Irrtiimcrn 
Anlass geworden bis auf die strenge Sichtung dieser Schularbeiten 
durch Benlley1?, Kritik. Allein auch diese Form yerschrumpfte, wie 
nur zu haufig ein jeder schulmassig und schulmeisterlich behandelte 
Gegenstand, in der allgemeinen Sterilitat der blossen ausscrlichen 
Nachahmung im Ausdruck und in den verschiedenen Wendungen der 
Rede (a/rJpaTa, Xoyot łaxripa'ttapśvot). Die eigentliche Epistoło- 
graphie aber galt selbst nur ais ein Stiick der Progymnasmata, 
d. i. der stilistischen Propadeutik, desgleichen Enkomien und ethische 
Schilderungen, besonders von biographischen und plastischen Bildern 
(eztppdost;, Schilderungen von Kunstwerken). Am liebsten ging man, 
gleichsam auf der Flucht aus Gegenwart und nachster Umgebung, 
auf die Mythologie zuriick oder erdichtete sich selber auf die be- 
liebte yorausgeschickte Thesis ztva; av etita kóyoo; zrX. (vrgl. oben 
S. 338, A das Preisthema fiir Maximus Sulpicius) irgend einen Fali mit 
spannenden Gegensatzen und pikanter Situation. Freilich yerlangt 
der vorsichtige Quintilian3), dass diese Gegenstande der Wahrheit so 
nahe ais móglich kommen, weil man ja yergeblich unter Sponsionen 
und Interdikten des Prators Magier, Pestkrankheit, Orakel, Stief- 
miitter grausamer ais die tragischen, und was sonst noch mehr der 
Fabel angehórt, suchen werde. „Sollen wir also niemals das was 
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den Glauben iibersteigt und (um das eigentliche Wort zu gebrauchen) 
poetische Themata den jungen Leuten zur Behandlung iiberlassen, 
worin sie sich ergehen, des Stoffes freuen und gleichsam ins Fleisch 
gehen konnen? Allerdings wird dies das beste sein“ (Quintil.II, 10,5).

In der alteren Zeit gab es wohl mehr Beispiele von gut zu- 
sammengesetzten Suasorien und Controversen *),  wo mit den ge- 
hórigen Bestimmungen eine nicht unnaturliche Collision aufgestellt 
wurde. Meistens aber geschah, was bereits im Dialogus des Tacitus 
scliarf geriigt wird, das ganz Entgegengesetzte; die ungereimtesten 
Falle wurden proponirt, wie sie im Leben kaum jemals Yorkommen 
konnten und denen selbst die psychologische Wahrheit fehlte. Der- 
gleichen legte man alsdann in ganzer Allgemeinheit ohne alle nahere 
Bestimmung vor, so dass iiber ein solches Thema nur ein Schwatzen 
in den Tag hinein moglich war. Ein Beispiel einer Situation aus 
Gedichten ist: „Agamemnon iiberlegt, ob er die Iphigenie opfern 
soli oder nicht“. Ein anderes aus der Geschichte: „Alexander fragt, 
ob er weiter vordringen soli ais bis zum Ocean“. Aus der romischen 
Geschichte: „Hannibal iiberlegt, ob er seine Truppen gegen Rom 
fiibren soll“. Ein anderes: „Soli Cicero, um das Leben zu behalten, 
auf den Vorschlag des Antonius, seine philosophischen Reden zu 
verbrennen, eingehen?" Wie man sieht, wird hierbei weder die Wahr
heit noch auch nur die Wahrscheinlichkeit beriicksichtigt. Freilich 
meint neuerdings L. Friedlaender a. a. O. III, 287: „Wenn solche 
Aufgaben, bei denen von den jungen Leuten yerlangt wurde, sich in 
die Seelen der Menschen der Vorzeit zu versetzen und die Spannung 
und Aufregung ihrer entscheidenden Lebensmomente nachzuempfinden, 
in Yollkommener Weise nur von wahrcn Dichtern gelost werden 
konnten, so mussten sie doch die jugendliche Phantasie aufs mannig- 
facliste anregen und zu einer der dicliterischen sich nahernden Tha- 
tigkeit ausbilden“. Ohne hier zum wiederholten Małe von den Ge- 
fahren eines also begiinstigten poetischen Dilettantismus zu reden, 
wollen wir doch aus padagogischem Interesse bemerken, dass es 
sich ja bei jenen Uebungen angeblich immer um die Ausbildung 
zum Eintritt ins bffentliche Leben handelte. Auf dieser Stufe der 
Rednerschule musste doch endlich einmal, wie im Dialogus c. 35 
richtig bemerkt wird, an die Wirklichkeit angekniipft und nicht 

*) Sueton. de rliet. 1 veteres controyersiae aut ex historii® traheban- 
tur sicut sane nonnullae usąue adhuc, aut ex yeritate ac re, si qua forte recens 
accidisset. Vergl. auch llulsebos De educat. et inst. apud Romano® p. 117. 123. 
126. 130. 136. 164.

Wraeberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 24
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immer bios das von Andern Schonempfundene wiederholt nachem- 
pfunden werden, wenn nicht die Schule des Rhetors zu einer „ Wind- 
muhle“ werden sollte. Letzteres wurde sie allerdings bei der fort- 
gesetzten Einseitigkeit des Betriebs und blieb es; Jahr aus Jahr ein 
wiederholten sich nicht bios, sondern glichen sich auch vollkommen 
derartige Aufgaben in diesen „Berufsscliulen“. Auch solche Reden, 
wie auf einen Topf oder auf die Fieberhitze (Plutarch. nspt tou 
azousw c. 13) fanden Beifall, und wohl manches Talent, die Schaaren 
der Zungendrescher abgerechnet, erntete fiir seine Behandlung der 
„Streitsatze“ Lorbeeren, wie z. B. der Dichter Ovid, dessen Epi- 
stulae Heroidum ja auch fiir versificirte Suasorien gehalten worden 
sind. Wir erwahnten friiher Bd. II, S. 173, dass sich Persius ais 
Knabe oft Oel in die Augen gerieben, um unter dem Vorwande 
eines Augeniibels die Schule versaumen zu kbnnen, wenn er keine 
Lust hatte die pathetische Rede des zum Selbstmorde schreitenden 
Cato auswendig zu lernen1). So sind uns allein von effektvollen 
Themen za-njycpen Tupdvvi»v, die nach Juvenal so oft die laute Theil
nahme der zalilreichen Schiilerklasse erregten1 2), bei Seneca und 
Quintilian nicht weniger ais 21 Declamationen uberliefert! Noch in 
spatester Zeit begegnet uns das Beispiel, dass Augustinus bei dem 
Grammatiker mit mehreren Schiilern die Aufgabe erhiilt, die bekannte 
Stelle des Vergil, an der sich Juno beklagt, dass sie den Aeneas 
nicht habe von Italien abhalten kbnnen, in Prosa umzuwandeln und 
frei vorzutragen ; Augustinus sprach am besten und wurde mit Beifall 
uberschiittet. So wurden immerzu schbne Stellen auswendig gelernt; 
schone Stellen sollten dem Gespriich eine geistreiche Wendung geben, 
einen Brief zieren und iiberall da glanzen, wo die eigenen Gedanken 
fehlten. Schliesslich hatten die Schiiler so uncndlich vicl auswendig 
gelernt, dass sie einen Gedanken kaum halb ergriffen, dass ein Ge- 
fiihl sich kaum leise regte, und schon war es durch ein allen ge- 
liiufiges Citat oder einen raketenartig dazwischen fahrenden Gemein- 
platz verscheucht und fortgespiilt. Man begreift, warum noch spat 
die Begriinder einer christlichen Literatur gegen die Rhetoren an- 
kiimpften unter dem Feldgeschrei: Wir wollen rerum, non yerborum 
amatores sein; der Gedanke ist uns die Hauptsache, nicht der Aus
druck des Gedankens 3).

1) Vergl. die oben S. 3G7 aus Seneca angefiihrte Stelle von Cato decantatus.
2) Sat. VII, 151 cni perimit saevos classis numerosa tyrannos.

3) Yergl. G. Kaufmann in Raumer’s Histor. Taschenb. 1869, S. 29.
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Auf der letzten und obersten Stufe der Rhetorschule kamen 

endlich die schwierigsten und am langsten fortgesetzten Uebungen 
daran, die eigentlichen Streitfragen (controversiae), in denen die 
Schiiler wie Anklager und Vertheidiger, oder wie Advokaten fiir die 
eine oder fiir die andere Partei auftraten. Das Bild aber, welches 
die Controversen zeigen, ist wo mbglich noch verkehrter ais das 
eben geschilderte. Es ist geradezu widerlich zu sehen, wie die Phan- 
tasie der Rhetoren in der Auswahl solcher Fragen sich am liebsten 
um schmutzige Gegenstande dreht. Ein paar Belege liiefiir, die 
schon Ussing Gesch. der Erz. u. des Unt. S. 155 angefiihrt hat und 
die lange nicht die schlimmsten sind, mogen dies yeranschaulichen. 
Ein Vater ist durch das Beispiel seines ausschweifenden Sohnes 
selbst zu Ausschweifungen verleitet worden; der Sohn will nun ein 
Recht haben ihn fiir rasend zu erklaren (Seneca Controv. II, 14). 
Zwei Briider liegen im Streit miteinander; der eine hat einen Sohn, 
der andere keinen. Der kinderlose gcrath in Armut, jedoch der 
Brudersohn unterstiitzt ihn trotz dem Verbote des Vaters; er wird 
deshalb verstossen, und darauf von seinem Vaterbruder adoptirt. 
Im Laufe der Zeit wird er wohlhabend, wogegen der wirkliche Vater 
in Not gcrath. Jetzt unterstiitzt diesen der Sohn mit Riicksicht auf 
das Gebot, dass die Kinder ihre Eltern unterhalten sollen, allein sein 
neuer Vater verstosst ihn gerade deshalb (Seneca Controv. 1.). Ein 
anderes, beinahe komisches Beispiel ist: Eine entfiihrte Frau hat 
die Erlaubniss nach eigener Wahl zu bestimmen, ob der Entfiihrer 
sich mit ihr verheiraten oder am Leben bestraft werden soli. Nun 
hat ein Mann in derselben Nacht zwei Weiber entfiihrt. Die eine 
verlangt, er solle hingerichtet werden, die andere will sich mit ihm 
verheiraten (Seneca Controv. I, 5.). Eine sehr beliebte Aufgabe war 
in der spateren Zeit die folgende: Ein Mann, der einen blinden 
Stiefsohn hat, wird eines Morgens an der Seite der Stiefmutter er- 
mordet gefunden. In der Wunde fand man noch den Dolch des 
Sohnes, und auf dem Wege nach dem Zimmer des Sohnes zeigte die 
Wand Spuren von blutigen Fingern. Hat nun der Sohn oder die 
Mutter den Mord begangen? (Quintil. Declam. 1.)

Wie ausserst gering und vereinzelt hierbei das menschliche 
Interesse fiir wichtige Rechtsconflikte, fiir eine notwendige Erweiterung 
des Rechtes und Verbesserung der Rechtspflege selbst mitgcspielt 
haben kann, das ergibt sich uns deutlich genug aus der Wahl der 
Themen: „Korperliche und geistige Ansnahmezustande, wie Blind- 
heit und Wahnsinn, Wunder, grausame Todesstrafen und Folter, 
Mord und Selbstmord, besonderB mit Strick und Gift, scheussliche 

24*  
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Verbrechen, wie Vatermord, Yerstiimmelung von Kindern, um sie 
betteln zu lassen und von dem Ertrag ihrer Bettelei zu leben, nament- 
lich aber Familiengreuel aller Art waren die erprobtesten Ingredien- 
zien zur Anfertigung stark wirkender und begehrter Controversen, 
bei dereń Declamation die Schule von rasendem Beifall erdrbhnte. 
Es ist bemerkenswert und zeigt am klarsten den norellistischen 
Charakter dieser Erfindungen, dass die Sammlung des Seneca in 
einer auch ais Unterhaltungsbuch im Mittelalter sehr verbreiteten 
Sammlung von Novellen und Anekdoten (den Gęsta Romanorum) 
Yielfach und mit sichtbarer Vorliebe benutzt ist“ (L. Friedlaender 
a. a. O. S. 2913- Dass man aber iiber solche Gegenstande nicht 
ohne Beifallsbezeigungen der Hórer immer wieder ein Langes und 
Breites declamiren konnte, ohne daran zu denken, dass solche Fragen 
nur durch eine genaue Untersuchung entschieden werden konnen, 
sollte man kaum fiir moglich halten, wenn sich nicht auch im heu- 
tigen Schulbetrieb mutatis mutandis gewisse Analogien dazu dar- 
boten. Da fehlt es nicht an Lehrern, die zu Themen fiir den deut- 
schen Aufsatz alles mbgliche, Yon der Jugend weder Erlebte noch 
auch Erlernte bestimmen, fiir welche aber auch „Gymnasialautoren“ 
vom Rangę eines Sophokles oder Tacitus nur dazu vorhanden zu 
sein scheinen, um an ihnen die Regeln der Grammatik einiiben und 
an ausgewahlten Versen oder Satzen nauffrischen“ zu konnen. Auch 
dieses Verfahren ist ein Elementarunterricht, ist eine blosse Yor- 
iibung, die niemals zur Sache gelangt, ein ununterbrochenes Lernen 
ohne Anspruch auf Theilnahme an der Wirklichkeit und ohne den 
erhebenden Eindruck eines kiinstlerischen Ganzen. Mit demselben 
Rechte kann mit einer solchen Methode der „Jugendbildner“ auch 
im Lehrerrathe prinzipiell gegen die korperliche Ziichtigung sich 
aussprechen und dennoch in seiner wirklichen Bethatigung auf Sex- 
taner und Quintaner losschlagen; alles ist fiir ihn doch nur pro- 
padeutisch.

In der Schule Yersammelte sich ein grosser Horerkreis, wenn 
die Zoglinge ihre Fertigkeit im Declamiren zeigen sollten; ein noch 
grósserer dann, wenn der Lehrer selbst oder ein anderer eben an- 
wesender glanzender Redner die Versammlung durch seine Rede- 
Yirtuositat in Erstaunen setzen wollte. Gleichzeitig ward es Modę, 
auch ausserhalb der Rhetorschule solche Reden Yon zugereisten 
griechischen Sophisten anzuhóren. Bei den Rbmern der Kaiserzeit 
wohnte diesen rednerischen Leistungen ’) in der Regel eine gewiihlte

Sophismata, cf. Haase im Index zur Ausgabe des Seneca.
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und zahlreiclie Schaar von Zuhórcrn J) bei. Mit kritischem Kenner- 
blick achtete man darauf, wie der Redekiinstler seinen Stoff ein- 
theilte, nach welchem Schema und in welchem Lichte* 2) er ihn be- 
trachtete, besonders aber darauf, oh es ihm gelange, eine neue Sentenz 
oder auch nur eine neue Wendung eines langstbekannten Gedankcns 
vorzubringen. Unterbrach etwas Neues die gewohnte Langeweile, dann 
jubelte man und klatschte masslosen Beifall3). Mit Beziehung da
rauf heisst es in der Schrift des Plutarchos vom Horen c. 15: Manche 
fiihren jetzt fremde Worte in die Hbrsale ein und rufen dem Redner 
ein „Gottlich*  oder ein „von Gott begeistert*  oder ein „Unnachahm- 
lich*  zu, ais wenn nicht ein „Schon*  oder ein „Gelehrt*  oder ein 
„Wahr*  hinreichte, womit man zu den Zeiten des Platon, des So
krates und Hypereides sein Lob aussprach; sie handeln darin gegen 
den Anstand und bringen den Redner in Verdacht, ais verlange er 
solche ubertriebene und iibermassige Lobeserhebungen. So miss- 
fallen auch die gar sehr, welche, wie vor Gericht, ihr Zeugniss dem 
Redner wie mit einem Eidschwur betheuern, desgleichen die, welche 
den Stand und die Person nicht berucksichtigen und einem Philo
sophen ein „Heftig*,  einem Greis aber ein „Witzig*  oder „Bliihend*  
zurufen, welche Worte des Scherzes und einer lustigen Gesellschaft 
aus den Schuliibungen auf die Philosophie ubertragen und auf eine 

1) SsarpoM, auditorium. Tacit. dial. 39 ąuantum scimus detraxisse orationi 
auditoria et tabularia credimus, in quibus iam fere plurimae causae expli- 
cantur. Sueton. Tiber. 11 vom Aufenthalt des Tiberius anf Rhodos: cum circa 
scholas et auditoria professorum assiduus esset sqq. Die zunachst fiir den Unter
richt und die Prunkreden der Rhetoren, dann fiir die sog. Recitationen be- 
stimmten Hórsale heissen auditoria; dieselben wurden aber auch zu gerichtlichen 
Verhandlungen benutzt. Ein gleiches geschah in den tabularia, den óffentlichen 
Archiven, dereń Rom wenigstens drei besass, das der Censoren (censorium), das 
der Consuln unii jenes der Aedilen und Volstribunen. Ueber die jiingsten rómischen 
Ausgrabungen in der aedes Maecenatis am Esquilin (auditoria fiir Zuhórer, ana- 
bathra, subsellia) vergl. den Bericht in Beilage No. 1 der „Allgemeinen Zeitung* 
vom 1. Januar 1875.

2) /poJp-a, color, vergl. Volkmann Rhetorik der Griech. u. Rom. S. 78 Anm. 
ebenda z.óyoc ea^|iari<iiievoę, S. 85 Anm. iiber die Hypothese des rhetorisch-didakti- 
scheu Zweckes der lóyot Ś3^-/]jiaTtapćvoi des Isokrates ais Xóyot re/wzoi StSaszaltzoi, 
dazu Dernhardy Gr. Litteraturgesch. I. 2, S. 514 f. S. 532 und ausfiihrlich Blass 
Die attische Beredsamkeit Bd. II.

*) Tacit. dial. 15 si quis alius Ephesnm vel Mytilenas concentu schola- 
sticorum et clamoribus quatit. Man befrage die Wórterbiicher iiber zpótot 
und <puwr], Sapupoi, (3óp.(3oę, (3odv zai zporeN, ez(3óp.(3»;a'.ę, itpoexnł]5av, xiveiadai u. drgl. 
Zu welcher Hóhe aber nicht selten ein solcher Unfug sich steigerte, mogę man 
z. B. bei Libanios I, p. 199 ff. nachlesen.
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ernsthafte Rede Lobeserhebungen eines Liebhabers anwenden, wie 
wenn sie einen Athleten mit einem Kranze von Lilien und Rosen, 
und nicht mit einem Lorbecr- oder Epheukranz schmiicken woliten. 
80 rief der Dichter Euripides einem zu , welcher, wahrend er don 
Chorgcsangen ein Lied nach einer bestimmten Melodie yorsang, 
lachte: „Wenn du nicht ein stumpfer und gefuhlloser Menach warest, 
wiirdest du nicht bei meiner Trauermelodie gelacht haben®. Ebenda 
c. 7 wird geklagt, dass es bei einer Vorlesung viel blinden Larm 
gebe, wie im Kricge; das Hfindeklatschen, das Aufspringen * *)  der 
Anwesendcn ergreife nur zu leicht den unerfahrenen und jungen 
Zuhbrer, so dass er wie im Strome fortgerissen werde. In der 
Schrift vom Eigenlobe c. 12 tadelt Plutarchos die Eitelkeit derjenigon 
Sophisten, die im Gegensatze zu den ernster Denkenden ais pujropizoi 
aoęta-at bezeichnet werden, und die sich bei ihren Vortragen (łv ratę

>) iHj&ńpaTa, cf. Lukian. rhet. praec. 21 ot tpO.ot oś iujSartusao aei xai p.t<s8óv 
-iva r<uv Seiitzwu ditOTWĆTmaao P® opisowe? ztX.

2) Vergl. Philostratos t3. aocp. II. p. 253 3i5oa8<>> 5: aurotę, <u |?aaO.eu, zai (3odv 
zal z po retu óitoooo ouvavrat. Ibid. p. 78 elataZł]? 5ś outu) ’A8»paiot{ eSo£ev, 
tuj zat (3óp(3ov 8tek0siv auraiz ert auoumroę ónatvssdvTO)v aurou tó ouayj]p.ov.

*) Tacit. dial. c. 26 pleriąue iactant cantari saltariąue commentarios 
suos .... nt oratores nostri tenere dicere, histriones diserte saltare 
dicantur. Seneca Snasor. 2, 10, p. 13 Burs. Quintil. IX, 4, 142; XI, 3, 57; und 
schon bei Cicero Brut. 62, 225; Orat. 18, 57.

Zurufe wie Ostwę, 3atjiovtu>;, psydZaj; den iibertriebenen 
Bravoruf OsoęoptjTaję und ahnliche gefallen liessen2).

So herrschtc einigc Zeit hindurch eine weder dem guten Ge- 
schmack noch der Wurde der Beredsamkeit entsprcchcnde, aus dem 
Haschen nach Effekt heryorgehende allzugrosse Freihcit im Gebrauch 
yon gezierten, witzig und geistig sein sollenden Worten und Wend- 
ungen (lascivia verborum, Tacit. dial. c. 26 k Der Vortrag dieser 
Redner selbst und ihre ubergrosse Lebhaftigkeit in Modulation und 
Gestikulation wird daher geradezu ais ein Singen und Tanzen be
zeichnet und mit den Sangweisen der Schauspieler (histrionales modi) 
yerglichen. Aber auch die lernenden jungen Manner pflegten als- 
dann in Bewunderung ihrer Meister dereń Reden mit derselben 
Uebertreibung yorzutragen oder, wie berichtet wird, gleichsam abzu- 
singen3).

Auf die rómischen Jiinglinge speziell iibten ohne Zweifel 
die beliebten Vorlesungen von Priyatpersonen (recitationes) einen 
starken Einfluss. Dieselben waren, nach den interessanten Mitthcil- 
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ungen des jiingeren Plinius ')> des Petronius, Tacitus (dial. c. 9) und 
anderer Autoren der Kaiserzeit in den literarischen Kreisen der Haupt- 
stadt sehr in Schwung. Asinius Pollio hatte auf den Rath Julius 
Caesar’s seine reiche Antikensammlung dem Publikum zur Benutz- 
ung geóffnot, in gewissem Sinne das erste 'europaische Museum, mit 
der Bestimmung zur Volksbildung beizutragen; er hatte ferner der 
Stadt eine reichhaltige Bibliothek geschenkt und bffentliche Schulen 
fiir Declamation gegriindet; er soli zuerst von allen Rbmern vor 
einem gewahlten Publikum Schriften, die er selbst verfasst hatte, 
vorgelescn haben (Seneca controv. IV, praef. 2J. Der ehrbare Mann 
hatte natiirlich keine Ahnung davon, welch ein schlimmes Vermacht- 
niss er mit Einfiihrung dieses Brauches seinem Rom hinterliess. Bald 
strotzten die Lehrsale von Miissiggangern, Sclmieichlern und nichts- 
nutzigen Ehrgeizigen, Tag fiir Tag und zu allen Stunden wurde 
declamirt und rasend applaudirt* 2). Und, wie gesagt, nicht auf die 
vier Wandę der Schulstube blieb dieses Treiben beschrankt, sondern, 
gleichwie die Schaustiicko der Improvisation von Vcrsen (oben S. 338), 
ward auch die rhetorische Virtuositat im Familienkreis, in denBadern, 
am Forum und auf den Strassen zu einem Artikel, wovon man. leben 
konnte, wie die Fechtkunst oder die Gaukler- und Seiltanzerkiinste. 
Selbst die Musse der Ferien, wann mit der Julihitze die todte Jah- 
reszeit Roms begann und die Gerichte stille standen, wurde nicht 
seiten von zudringlichen Vorlesern durch ihreVortrage gestbrt, wes- 
halb dem Satiriker Iuvenal (III, 9) der noch im August seine Verse 
recitirende Poet ais die bedrohlichste Gefahr der Hauptstadt gilt. 
Endlich wurde gar in der Kunst des Extemporisirens (-o au-roa/ć&a- 

wodurch ein Skopelianos gliinzte, allgemein die rednerische 
Meisterschaft erkannt; die extemporale Gelaufigkeit (to e-c&tpov) und 
das Geschwindsprechen galt fiir eine beneidenswerte Fertigkeit und 
wurde leidenschaftlich vergóttert. Durch diese improvisirte Bered
samkeit und unmittelbar durch ihr persónliches Auftreten, nicht in 
durchdachten und geistvollen Biichern, glanzten diese Sophisten der 
spateren Sophistik. Eine fbrmliche literarische Manie hatte ihren 
Platz gefunden unter den Lastern und Vergniigungen der Weltstadt3).

1) Epp. II, 19; V, 17; VI, 17; VII, 17; VIII, 12; IX, 27. 34; vergl. dazu 
Dóring's Anmerkungen.

2) Seneca, Epp. 20, 2; 52, 9 quid enim turpius philosophia captante cla- 
mores? Ibid. 11 <piem clamores imperitorum hilarem ex auditorio dimittunt . . . . 
clamor landantinm. Ibid. 12 iutersit aliąuid inter clamo rem theatri et scholae.

3) Vergl. Die literarischen Dilettanten im alten Bom, Programm der rómi- 
schen Universitat 1873/74 von Prof. Onorato Occioni, deutsch von Jul. Schanz, 
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Es fehlen schliesslich auch nicht die entsprechenden óffentlichcn Wett
kampfe in der Beredsamkeit (Juyenal. Sat. I, 44; Sueton. Calig. 20).

Dass in diesen Zeiten iiberhaupt die Rede zu einer Kunst ge- 
worden war, die nur wenige Yerstanden, dazu hatte ganz besonders 
der Umstand beigetragen, dass man sich fast durchweg einer k ii n s t- 
lichen Sprache bedienen musste, die nur durch miihsame Studien 
und unablassige Uebungen zu erringon war, namlich der Sprache der 
Vorzeit, nicht der Gegenwart. So gab es denn im rómischen],Reiche 
Wander-Redner, die gleich den alten Sophisten oder Wander-Lehrern 
(Bd. II, S. 172) von Stadt zu Stadt reisten, um ihre wohlgefeilten 
und geschmiickten Vortrage horen zu lassen, oder auch iiber jeden 
beliebigen Gegenstand, den man ihnen ais Thema aufgeben (rcpo- 
PakswJ wiirde, stehenden Eusses vor den hiezu Eingeladenen zu 
sprechen. Selbst der alte Name fiir solche Meisterschaft der Rede 
war wieder aufgekommen, wie bereits erwahnt ist. „Wir selbst 
miissen gestehen, dass wir oft mit Vergniigen die Reden des I)ion 
Chrysostomos lesen, um nicht von Lukianos’ geistreichen Schriften 
zu sprechen; aber gehen wir iiber diese zwei hinaus zum Maximos 
von Tyros, zum Aristeides, Philostratos, Libanios, zu dem Lateiner 
Apulejus u. s. w., so finden wir nur immer gróssere Leerheit und 
Affektation“ (Ussing a. a. O. S. 153).

Wenn wir uns nunmehr, nach dem obigen allgemeinen Ueber- 
blick, im Besonderen nach der Methode erkundigen, die bei dem 
rhetorischen Unterricht der Reiferen fiir gewohnlich zu Grunde lag, 
so ist vor allem daran zu erinnern, dass die Methode auch in diesem 
Falle hauptsachlich vom Zwecke des Unterrichts abhangig 
blieb. Nun war aber der Hauptzweck des Unterrichts eben die 
Beredsamkeit selbst, und diese sollte nach damaliger Auffassung 
nicht etwa erreicht werden durch Erwerbung eines umfangreieben 
Wissens (nosse), sondern durch die Aneignung eines virtuosen Kbn- 
nens (posse). Urspriinglich bestand wohl in jeder Rhetorschule von 
yornherein die Absicht, die Schiiler mit dem System der Rede- 
kunst bekannt zu machen; dasselbe wurde gewohnlich diktirt und 
auswendig gelernt. Also hiess es von der Rede, sie konne sich 
beziehen entweder auf eine blosse Darstellung mit Lob oder Tadel 
(7Śvo; sra5stxT’.zóv, genus demonstratiyum); oder auf Ueberlegung,

Berlin 1874. Die Darstellung der Becitationen bei L. Friedlaender III, S. 316 
ist wohl sehr schon, aber viel zu glimpflich, unseres Erachtens. Manches hierher 
Gehórige bietet auch Martin Hertz in dem Vortrag iiber Benaissance und Bococo 
in der rom. Litteratur, Berlin 1865.
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ob etwas gcschohen solle oder nicht (tśvo; ao|x|3ouZeOTtxov, genua de- 
liberativum), oder auf Anklagc und reap. Vertheidigung vor [einem 
Richter (yevóę dtza'axóv, genua iudiciale). Weiterhin wurde gezeigt, 
wie es bei jeder vollstandig ausgearbeiteten Rede auf fiinf Stiicke 
ankomme: 1) zu erfindon, was gesagt werden soli (supiotę, inyentio); 
2) den Stoff zu ordnen dispositio); 3) die Rede zu stilisiren

elocutio); 4) die Rede dem Gedachtniss einzupragen 
memoria); 5) die Rede vorzutragen (oirózptai;, actio). Wie dann 
ferner die verschiedenen Theile der Rede, insbesondere die Beweis- 
fiihrung in Rochtsfallen, die Bestimmung des Gesichtspunktes (oraat;, 
status ), aus dcm einRechtshandel betrachtet werden soli, dcsgleichen 
die Erklarung eines Gesetzes (opo;, status legitimus), die Lehre von 
der Topik oder den Fundstatten fiir die Beweise, erklart und mit- 
gctheilt zu werden pflegte, dies alles ist manniglich aus den Com- 
pendien der Rhetorik bekannt. Ebenso die durchgangige Eintheilung 
der Rede fiir die Gerichtspraxis in fiinf Theile: 1) 7upooi|uov (pro- 
oemium); 2) Strjpjatę (narratio); 3) Tttait? zorraszeur;, pro-
batio); 4) Zuat; (avaaxeoij, refutatio); 5) iniZoyoc (peroratio). Manches 
einschlagigo Kapitel, wie die Bestimmung des status causae, die 
Schwierigkeiten der Beweisfiihrung u. dgl. ausserte ohne Zweifel auf 
strebsame jungę Leute, sowie auf juristische Kópfe eine besondere 
Anziehungskraft; und so fand der Gegenstand mit der Zeit nicht 
wenige Systcmatiker, von denen der bedeutendstc griechische, Her- 
mogenes von Tarsos, ein Zoitgcnosse Mark Aurel’s, im Alter von 
15 Jahren, wic uberliefert ist, seine Lehrthatigkeit begann, jedoch 
dieselbe schon nach zehn Jahren beendigte, nachdcin er stumpf und 
blodsinnig geworden.

Manche Lehre dieser Systematiker war allerdings fur die prak- 
tischo Beredsamkeit mehr oder weniger iiberfliissig, wie z. B. die 
Lehre von den Ilypothesen, die keinen Status haben (aauaraTa, cf. 
V olkmann S. 63 ff.), und hatte nur fur die Thatigkeit der Sophistcn 
und iiberhaupt fur das Treiben in den Declamatorcnschulen einen 
Wert. Indessen ware die Annahme, dass die gesammte Theorie 
des Gegenstandes lediglich ein miissiges Produkt der spateren Schul- 
rhetorik sei, dennoch eine irrige, da diese Theorie bereits in der 
klassischen Zeit vorhanden ist, also lange vor der sophistischen 
Declamation. Durch die letztere wurden dann allerlei Missbrauche 
und Verstosse gegen die Theorie herbeigefiihrt, die aus individueller 
Willkiir oder Eilfertigkeit hervorgingen, oder auch aus dem Bediirf- 
niss fur einen vereinzelten Fali. So hatte sich zu Quintilian's Zeit 
bei den Declamationen die Unsitte eingeschlichen, beim Exordium 
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einer gewohnlichen Gerichtsrede die Sache selbst ais bekannt vor- 
auszusetzen, wfthrend der Richter mit ihr gerade durch das Pro- 
ómium bekannt gemacht wrerden soli. In der klassischcn Rhetorik 
fehlt das Exordium bekanntlich nur in solchen Reden, die ais 5sotć- 
pokoftat unmittelbar an eine vorausgegangene, in derselben Angelegen- 
heit gehaltene Rede sich anschlicssen. Ebenso wurde damals die 
Form des Zuvorkommens (itpóZr^t;) fast ausschliesslich von den 
Declamatoren angewendet, durch die namlich dasjenige, was im Wege 
zu stehen scheint, etwaige Ausfluchte und Einwiirfe des Gcgners, 
Torwcg genommen und im voraus entkraftet wird. Es ist begreiflieb, 
dass iiberhaupt das System in den meisten Schulen bald nur eine 
untergeordnete Rolle spielte, sobald die Redeiibungen zu ausserlicher 
Geltendmachung einem Publikum von Zuhorern gegeniiber fiihrten. 
Selbstverstandlich trat alsdann das Studium und die Fortbildung der 
Theorie weit zuruck gegen jenen ausseren Zweck; dieser wurde die 
Ilauptsache, in derselben Weise, wie in unsern Zeiten an vielen 
Schulen einerscits die Lehrer, andererseits die Schiiler und dereń 
Eltern liastig voranseilen und aus vermeintlichen Niitzlichkeitsgrunden 
oder auch lediglich aus Eitelkeit und Selbstgefalligkeit den Stoff 
der nachsthoheren Lehrstufe nicht rasch genug anticipiren zu konnen 
glauben (Bd. II, S. 316 f.). Es fehlte darum auch nicht an Leuten, 
die meinten, man konne das System ganz entbehren, wenn man sich 
nur tiichtig iibe (Cic. de orat. I, 20, 90 sqq.), welche Ansicht von 
den besonnencn Vertretern der Kunst entschieden zuriickgewiesen 
wird. So spricht sich Quintilian gegen solche Uebereilung in einer 
fiir die Kenntniss der Methode und des gesammten Betriebes be- 
zeichnenden Weise aus, gleichsam in warnendem Ton (II, 10, 1 ff.): 
Wenn der Knabe in diesen ersten Arbeiten (der Uebungsvortriige), 
die iibrigens auch nicht geringfiigig, sondern gleichsam Glieder und 
Theile grósserer Aufgaben sind, wohl unterwiesen und genugsam 
geiibt ist, dann riickt etwa die Zeit heran, um sich an Stoffe der 
anrathenden und gerichtliclien Gattung zu wagen. Ebenda c. 11, 1: 
Gewisse Leute glauben, dass die Beredsamkeit gar keine Regeln 
bediirfe; zufrieden mit ihrer Naturanlage, mit der gemeinen Methode 
(vulgari modo) und der Schuliibung spotten sie yielmehr unserer 
Sorgfalt, von denen einer, ich glaub’ es war auf die Frage, was 
Redefigur (ay/jp.a) und Bonmot (vór(ga) sei, antwortete, das wisse 
er nicht, wenn es aber zur Sache gehbre, finde es sich schon in 
seinem Vortrage. Ein anderer, welcher gefragt wurde, ob er an 
Theodoros oder an Apollodoros sich halte, sagte darauf: „Ich gehbre 
zu den Schildfreunden" (parmularius sum), ais ob namlich die ge- 
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nannten Rhetoren Gladiatoren waren. Nun haben aber, fahrt Quin- 
tilian fort, diese, weil sie sowohl wogen ihrer gliicklichen Natur- 
anlage fiir ausgezeichnet galten ais auch manches Denkwiirdige ge- 
sprochen haben, sehr viele ihresglcichen gefunden hinsichtlich der 
Nachlassigkeit, sehr wenige aber hinsichtlich ihrer Naturanlagen. 
Daher riihmen sie sich, dass ihre Redekunst in Feuer und Kraft 
bestehe; denn eine Beweisfiihrung oder einen Entwurf brauche man 
bei erdichteten Gegenstanden nicht, sondern nur erhabene Gedanken, 
je gewagter, desto besser, weil um dieser willen der Hórsaal sich 
fiille. Ja auch beim Ueberdenken (in cogitando) folgen sie keiner 
verniinftigen Methode, sondern entweder sehen sie nach der Decke 
des Saales und warten oft mehrere Tage, ob sich ihnen etwas Grosses 
von selbst darbiete, oder durch die Tóne der Trompete sich an- 
feuernd setzen sie ihren Korper in die heftigste Bewegung, nicht 
um ihren Vortrag damit zu begleiten, sondern um erst Worte zu 
suchen. Einige setzen sich, ehe sie noch die Gedanken gefunden, 
gewisse Eingange (initia) auf, an die sich dann ein Stuck Beredsam
keit anschliessen soli; und wenn sie dariiber lange fiir sich und 
hórhar meditirt haben, lassen sie es fallen, an der Móglichkcit einer 
Anknupfung yerzweifelnd, und lenken auf etwas anderes und dann 
wieder auf etwas anderes ein, was nicht minder gemein und hekannt 
ist. Diejenigen, welche noch am vernunftigsten yerfahren, richten ihre 
Thatigkeit nicht auf ganze Verhandlungen,. sondern auf einzelne 
Theile; aber dabei haben sie eben das Ganze nicht im Auge und 
jagen nur nach abgegriffenen Stiicken, wie sie ihnen gerade zur 
Iland kommen. Daher wird ihre Rede nur lose aus yerschiedenen 
Stiicken zusammengesetzt, aber nicht zusammenhangend sein kónnen, 
ahnlich den Notizbiichcrn (commentarii) der Knaben, in welche sie 
das zusammentragen was sie an den Vortragen anderer haben loben 
gehórt. Dennoch driicken solche (und dessen riihmen sie sich auch 
gewohnlich) erhabene Satze und gute Gedanken heraus. Allerdings, 
Sklaven und Barbaren thun das auch; und wenn es damit genug 
ist, dann gibt es keine Theorie der Redekunst (nulla est ratio dicendi).

Die yerkehrte Auffassung des Unterrichtes an sich, sowie die 
zu allen Zeiten einwirkende Eitelkeit der Eltern, in Folgę 
dereń der Unterricht hiiufig bis zur Uebertreibung gestcigert und 
iibercilt wird, war sebon damals hauptsachlich Schuld an der Ober- 
flachlichkeit und Einscitigkeit des Betriebs auf diesem Unterrichts- 
gebiet, woriiber einsiclitsyolle Zeitgenossen klagen. So bemerkt in 
dieser Hinsicht ein Schriftsteller der Neronischen Zeit, Petronius, 
Satir. c. 3, 4: Die geringste Yerschuldung bei solchen Uebungen 
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kómmt auf Rechnung der Lehrer, die gezwungen sind, sich der Un- 
vcrnunft zu fiigen. Denn wenn sie nicht so sprechen, wie die Jugend 
es gerne hórt, so werden sie allein in ihren Schulen stehen. Wenn 
der Lehrer der Beredsamkeit nicht wie die Fischer einen Koder an 
die Angol steckt, von dem er weiss, dass die Fischlcin damach 
schnappcn werden, so steht er ohne Aussicht auf Fang auf seiner 
Warte. Die Vater sind es, die gescholten zu werden verdienen, 
weil sie nicht wollen, dass ihre Sohne in strenger Ordnung ihre 
Studien machen. Sie eilen mit dcnselben dem Ziele der Laufbahn 
zu und jagen mit den halbgebildeten Leuten aufs Forum, und werfen 
die eben noch im Werden begriffenen Knaben in den Rock des 
Redners, wahrend sie doch anerkennen, dass die Redekunst das 
Hóchste sei.

Ohne Zweifel aber wurde jedes methodische Yerfahren bei 
diesem Unterricht von dem einseitig fortgesetzten Dcclamircn durch 
alle Stufen der rhetorischen Ausbildung beeinflusst. Gellius bemerkt 
XIV, 2, 1 ausdriicklich, dass die meisten Studircnden unmittelbar 
von don Marchen der Dichter und den Epilogen der Rhetoren hin- 
weg ins praktische Leben iibergingen. Auch die griechischen Rhe
toren mussten sich wohl oder iibel dieser in den lateinischen Schulen 
herrschenden Methode anbequemen. Ausserdem fehlt es nicht an 
gelegentlichen Andeutungen, dass auf den einzelnen Stufen des Unter- 
richts oft die Lehrer und Sachverstandigen selbst yerschiedener 
Meinung waren iiber die Anwendung der Grundsatze und Formen 
des Untcrrichts. So tadelt Plutarchos itspt tou az. 18 s. f. den bei 
Andern beliebten Brauch, den Vortrag des Lehrers durch Fragen 
zu unterbrechen, resp. unterbrechen zu lassen. Eine Klasse von 
Hórern, sagt er, hat die Neigung, den Lehrern immer mit nichtigen 
und iiberflussigen Fragen cinzufallen; diese hindern, wie bei einer 
gemeinschaftlichcn Reise, den Zusammenhang des Unterrichts. Da
gegen nach dem Rathe Quintilian’s (Bd. II, S. 40 ff.) soli der Lehrer 
selbst immer wieder Fragen stellen, um die Auffassung der Schiller 
konnen zu lernen, und soli iiberhaupt von den Hbrern die Gefahr 
einer bequemen Passivitat in ihrem Yerhalten moglichst beseitigen ’)•

Welche hohe Bedeutung der erotematischen und sokratischen 
Lehrweise iiberhaupt zukomme, davon war bereits im zweiten Bandę

1) Hierauf beziehen sich auch mancherlei Andeutungen im Ausdruck der 
Scliriftsteller, z. B. bei Plutarchos Alex. 7 8i8asxaXia xal [id&łjsię, eniaraaia xai zar- 
aprisię, p.eAŚrat'xal u. dergl.
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die Rede. Allein diese Methode bedingt eine Theilung der Schiller, 
so dass eine kleinere Anzahl derselben unter genauer Beobachtung 
der Eigenart und der Fortschritte der einzelnen vom Lehrer praktisch 
mittelst der Unterrichtsform des Dialoges, der Katechese u. s. w. 
unterwiesen wird. Dabei war natiirlich das Eintreten von Gehulfen 
oder Unterlehrern , wie wir es fiir die unteren Schulen >) nachgewiesen 
haben, nicht ausgeschlossen. Ein Theil der Schiller, namlich der 
jiingere Cursus, musste ja erst in den kleineren Arbeiten des Stiles 
und der leichteren Declamation geubt werden, in denen der Sophist, 
ais Inhaber des obersten Lehrstuhls, keinen Unterricht ertheilte.

Die Thatigkeit der Rhetoren bezog sich eben hauptsachlich auf 
zwei Dinge, auf die Unterweisung der Jiinglinge und auf die Haltung 
óffentlicher Vortrage. Und dies im richtigen Einklang mit den an 
einen óffentlichen Lehrer zu stellenden Anforderungen! Denn der 
Unterricht ist ja nicht das einzige, was der Lehrer den Schiilern 
darbietet; er hat jederzeit ihre Gesammtentwickelung ins Auge zu 
fassen, also zugleich fiir ihre Erziehung zu sorgen, sein Verhaltniss 
zu ihnen ist ein vaterlichesi) 2), er wird darum auch geradezu mit 
einem Ilirten vergliclien, seine Schiiler mit einer Heerde3). Dieses 
richtige padagogische Verhiiltniss wird in der Regel schon durch 
das jugendliclie Alter der Schiiler hergestellt. Aber auch erwachsene 
Manner horten bei den Rhetoren; der nachherige Kaiser Julianos 
war ungefahr vier und zwanzig Jahre alt, da er einen solchen Cursus 
durchmachte, Basilius fiinf und zwanzig, Gregorios von Nazianz fast 

i) Bd. II, S. 145. 233; vergl. daselbst iiber ditap-riajew (Correctur des Lelirers) 
und aitayfUItty (das Aufsagen des Schiilers); auch im Philogelos ed. Alfr. Eber- 
hard Berolini 1869, p. 65.

8) Vergl. Bd. II, S. 155. Philostr. vit. soph. p. 270 eraSeiJstc zai itai3«uetv. 
Eunap. vit. soph. p. 131 etc auvouatav re aptsroc <pavelc zai etc śnt3ei$iv. Wegen 
auvetvai wic >eoic und au^ooata yergleiche man den nachstfolgenden 16. Abschnitt 
iiber den philosophischen Unterricht.

3) Liban. I, p. 19 heissen die Lehrer ■noipmc, II, p. 421 ięsanjzótK ratc w>v 
vźu>v ayelaic, ebenda p. 601 itoiptoz. Themist. XXIII, p. 289 ayeli;. Uns gilt es ais 
wahrscheinlich, dass aus diesen Gleichnissen auch der sonderbare spatgriechische 
Ausdruck fiir die Aufnahmepriifung, 3iax<u5umCetv, zu erklaren ist. Hesych. 
s. v. 3iaxu>5u>vt(eiv • SozipaCew. Liban. Ep. 187. 358 ; auch iteipaadat Ep. 1203. Bei 
Philostratos vit. soph. p. 270 heisst es von einem Rhetor, der seine Schiiler ent- 
lasst, 5iaz<uou>vtaac ta petpazia, was Cresollius Theat. lthet. p. 186 dahin erklart, 
dass er sie durch Zeichen mit einer Glocke entlassen habe, Sieoers a. a. O. S. 23, 
A. 58 dagegen, dass der Rhetor die Schiiler nach beeudigter Lektiou erst gepriift 
und dann entlassen habe. Vergl. auch die oben S. 81, Anm. mitgetheilten Belege 
iiber xu)8<im{siv.
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dreissig, Hadrianus aclit und zwanzig Jahre, ais sie in Athen noch 
die Rhetorenschulen besuchten1). Auch vielbeschaftigte Sachwalter, 
ja sogar selbst lehrende Rhetoren hbrten bei guter Gelegcnheit noch 
Vorlesungen. Im Allgemeinen aber galt es doch fiir spat, wenn 
jemand schon zwanzig Jahre alt war und erst zu lernen anfing1 2). 
Eunapios zahlte erst sechzehn Jahre, ais er nach Athen ging3).

1) Vergl. die Nachweisungen bei Sieuers Leben des Libanios S. 20.
*) Vergl. Bd. II, S. G8 f. iiber die ó<pipa8elę.

3) Sievers a. a. O. S. 20 gebt indessen zu weit, wenn er bemerkt: Manche 
hiirten schon ais „Kinder"; hier handelt es sich doch nur um eine ungenaue, all- 
gemeine Anweudung der Ausdriicke rtalSeę, [w.pdxta u. dgl. wie wenn es bei Euna
pios vit. soph. p. 102 heisst: italc uiv xa't się ś<pr;(3ouę apn rekóJv.

4) Wyttenb. in Plutarch. Mor. p. 70 E; Strabon. XIV, p. 650 f. Pliilostratos 
I, 23, 2 von Lollianos: pi«8ouc 8i fewaiouę ónparrero, zaę auvouaiaę oó pekerł)- 
pac póvov akia xai 8i8aaxaktxac ‘napędów. Ebenda I, 24, 1 werden die Decla- 
mationen des Byzantiners Markos von dessen 8takś$si{ geschieden, in denen er itepi 
rifi róJv ao<ftar<uv repijc yortrug, gleichsam privatissime. Man vergleiche ferner 
Himer. p. 700 rauta p.śv śv3ov icap’ aóroić u8óp<upev, rouę 81 apiuuac aórouę ruj pe- 
yakw 8tutp<p T7)p^ao)pov. Eunap. p. 114 ta ćuiSwa pśv ó au^TP®1!6^ śnł pr)toptxoię kófoic 
śrśpotc auv»jv xa: touc Seoubiooc śr:ai3s,jev, puxpóv 8ś uitep [xssy)p(3piac enaioeuero, atapa 
róv i; upyijc i<uv StSaazakou. Pollux Onom. VIII, praef. rauta śy<u <suveAećtźp.ł)v . . . .

oóx eattu óre attoarac 0'.’ nuta rijc auuouaiac rijc itpó; rouę vóouc xai tulu 8i’ tOouc 
ayuiyuni, óoijpśpai 6uo kófouc róv pL ex t a u Opóuou keyu>v, ró? 81 ó p 8 oat a8 <]v.

Die epideiktische Thatigkeit der Redner in Festreden 
begann in der Regel erst im Sommer, mit dem Eintritt der Ferien; 
jetzt waren sie namlich von den Vorlesungen frei, auch erschienen 
vorzugsweise um diese Zeit reisendc hochgestellte Personen und selbst 
Kaiser, die verherrlicht werden sollten, oder auch fremde Rhetoren, 
die gleichsam ais Wandtrprediger zur Abhaltung einer Prunkrede 
sich herbeiliessen und mit denen nicht seiten ein fórmlicher Wett- 
streit unternommen wurde.

Die Schule theilte sich also von selbst gewohnlich in zwei 
Curse, einen propadeutischen und einen bffentlichen, und 
diese Zweitheilung der Schiiler wurde wirklich wie von den Philo- 
sophen (vgl. im folgenden Abschnitt), so auch von den Rhetoren 
eingefiihrt4 *); sie lasst sich mit den allgemeinen bffentlichen Vor- 
lesungen unserer Zeit, gegeniiber den Collegia privatissima, den collo- 
quia und Seminariibungen, bis auf die Einzelheiten vergleichen. So- 
bald in den ersteren der Lehrer die Lehrkanzel bestiegen hatte, 
leitete er die neue Vorlesung oder die Fortsetzung einer Vorlesung 
(cf. Ilimer. or. XII. XVII. XXXI) mit einer Ansprache ein, welche
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Captationem benivolentiae bezweckte. Die unmittelbar darauffolgende 
Declamation selbst wurde in der vorhin geschilderten Weise von 
den Beifallsausserungen der Hbrer gelegentlich unterbrochen oder 
schloss doch mit solchen. Die Rede selbst stutzte sich dabei fast 
durchgangig auf Dialektik oder auch auf Induktionsbeweise, seltener 
auf andere. Ebenso scheinen die Beispiele viel Platz eingenommen 
zu haben, in denen die Jugend immer wieder zur Nachahmung grosser 
Vorbilder ermuntert wurde. In den Privatvortragen dagegen wurden, 
wie die eben angefiibrten Belegstellen zeigen, eigentliche didaktische 
Weisungen ertheilt (daher aovooaiat ótSaazaktzat), wie wenn Gellius 
N. A. XVII, 20, I mittheilt, dass der Philosoph Taurus mit seinen 
Schiilern Platon’s Symposion gelesen habe. Das durchaus beglaubigte 
Nachschreiben der Sc li filer diirfte sich allem Anschein nach 
auf solche Privatvorlesungen beschriinkt haben, daher bei Lukianos 
Hermot. 2 t<uv aovooatujv erwahnt werden1); doch ist
selbstverstandlich auch in den bffentlichen Vorlesungen ein Anlegen 
von Notizen und Excerpten auf Seite der Zuhórer nicht ganz aus- 
geschlossen. Auch wurden von den Schiilern zu Hause Abschriften 
von den Vortragen gefertigt. Das Abschreiben oder Absohreiben- 
lassen heisst łzypaęso&at2). Die commentarii oder aufgeschriebenen 
Reden wurden auch libri genannt (Taciti dial. 12. 23); am haufigsten 
jedoch ist das Wort von den Aufzeichnungen gebraucht, die von 
den Rednern zur Vorbereitung auf die zu haltenden Reden entweder 
vollstandig oder theilweise gemacht wurden. Nicht seiten schrieb 
man die Reden auch, nachdem sie gehalten waren, zum Zwecke 
der Verbffentlichung ganz oder theilweise auf, und auch diese 
Niederschriften hiessen commentarii, so dass dieser Ausdruck fiber- 
haupt geschriebene Reden bedeuten kann.

Fiir die rómischen Schiiler der Rhetorik waren hierbei die 
fortgesetztenUebungenimUebersetzen aus dem Griechischen 
von besonderer Bedeutung3). In Absicht auf die Uebungen im 
Stil finden sich unter andern treffliche Bemerkungen bei dem auf

9 Vergl. auch in § 16 iiber die Bedeutung von auvouaia — theoretisches 
Colleg.

2) Liban. Ep. 1193. Ueber diese Schul- und Collegienhefte vergl. oben S. 379 
Und Bd. II, S. 306. Cicero de or. I, 2, 5 commentarioli. Quintil. III, 6, 59 sunt 
enim velut regestae in hos commentarios, ąuos adulescens deduxerat, scholae. 
Ebenda X, 7,30. Eine Nachsclirift heisst auch YpappaTe:ov, wie auch ein Testament 
nnd dessen Abschrift, Liban. Epp. p. 827; Marin. Prokl. 13,

3) Belegstellen bei Hulsebos a. a. O. p. 113. 
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diesem Gebiet wohlerfahrenen Quintilian X, 3, 10: Durch schnelles 
Schreiben bringt man es nicht dahin gut zu schreiben; dadurch 
aber, dass man gut schreibt, lernt man auch schnell schreiben. Aber 
gerade dann, wenn diese Fertigkeit uns zu Theil geworden, wollen 
wir inne halten und Vorsicht anwendcn .... auf der andern Seite 
will ich auch nicht, dass diejenigen, welche im Stil schon einige 
Festigkeit gewonnen haben, an die unselige Pein einer allzuangst- 
lichen Selbstkritik fad infelicem calumniandi se poenam) gefesselt 
werden ... Es ist schwer zu sagen, welche von beiden sich schwerer 
vergehen, die welchen alles was sie schreiben, oder die welchen 
nichts gefallt. Denn auch bei den talentvollen Jiinglingen kommt 
es haufig vor, dass sie von der Anstrengung aufgerieben werden 
und selbst in Stillschweigen versinken aus ubertriebenem Streben 
gut zu reden u. s. f. — Sehr bezeichnend ist auch die Warnung 
Quintilian’s VIII, 2, 18 ff. vor schwiilstiger Breite wie vor iiber- 
triebener Kurze der Schreibart: Manche arbeiten sich formlich in 
diesen Fehler hinein, und er ist nicht noch neu, da ich schon bei Titus 
Livius (in dessen verlorenen Dialogen namlich) finde, dass es einmal 
einen Lehrer gegeben habe, welcher von den Schiilern yerlangt 
habe, sie sollen was sie sagen vcrdunkeln (obscurare), wobei er sich 
des griechischen Wortes axotiaov (mach’s dunkler) bedient habe. 
Daher jenes herrliche Lob: „Um so besser! auch ich habe es nicht 
verstanden.“ Andere, welche sich der Kurze beeifern, entziehen der 
Rede sogar unentbehrliche (necessaria) Worte, und ais ob es geniigte, 
dass sie selbst wissen was sie sagen wollen, halten sie es fiir gleich- 
giiltig, ob dies auch von den Anderen gelte.

In ahnlicher Weise wurden unter Leitung des Lehrers mancherlei 
Uebungen in der Disposition des Stoffes abgehalten, zumal 
in den Controversen fiir die reiferen Schiiler. Schon Cicero de or. 
II, 27, 117 lasst in diesem Betreff den Redner Antonius sprechen: 
Die eigentlichen Lehrmeister pflegen so zu Werke zu gehen, dass 
sie alle Streitfalle in gewisse Klassen bringen und fiir jede einzelne 
Klasse eine Menge von Beweisgriinden ansetzen. Dies mag zur 
Unterweisung junger Leute (adulescentuli) recht passend sein, damit 
sie, sobald ihnen eine Aufgabe gegeben ist, wissen, wohin sie sich 
zu wenden und woher sie auf der Stelle fertige Beweise (expedita 
argumenta) zu entnehmen haben. Gleichwohl verrath es einen tragen 
Verstand, wenn man nur den abgeleiteten Bachen nachgeht, ohne 
die Quellen der Dinge zu sehen; und fiir unsere Jahre und unsere 
Erfahrung ziemt es sich, alles was wir brauchen aus der Quelle zu 
entlehnen und das, woraus alles Einzelne fliesst, ins Auge zu fassen. — 
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Noch bestimmter aussert sich in derselben Frage Quintilian V, 13, 34 
also: Es ist lacherlich in Redeiibungen, die doch zur Vorbereitung 
auf das Forum dienen, vorher darauf zu denken, was man antworten 
konne, ehe man dariiber nachdenkt, was von gegnerischer Seite ge- 
sagt werden kann. Und ein guter Lehrer muss den Schiller ebenso 
sehr loben, wenn er etwas Treffendes zu Gunsten der Gegenpartei 
ais wenn er etwas derartiges fiir die eigene Sache ausgedacht hat. 
— Mit derselben Beziehung VI, I, 43: Diese Fehler stammen aus 
den Schulen, in welchen wir alles frei und ungestraft erdichten 
konnen, weil was wir nur wollen fiir geschehen gilt. Die Wirklicli- 
keit aber lasst dieses nicht ebenso zu. Treffend sagte daher Cassius 
Severus zu einem Jiingling der ihn fragte: „Was blickst du mich so 
grimmig an, Severus?“ „Fiirwahr, ich that dies nicht, doch wenn 
du so gesclirieben hast, sieh’ cinmal jetzt!“ — und, er warf ihm 
einen moglichst finsteren Blick zu1).

’) Vergl. damit die Klagen bei dem jiingeren Plinius Epp. II, 14, 2 audaces 
atque etiam magna ex parte adulescentuli obscuri ad declamandum huc transiernnt: 
tam irreverenter et temere, ut mihi Attilius noster expresse dixisse videatur, sic 
in for o p u eros a centumviralibus causis auspicari, ut ab Homero 
in s chol is.

2) Daher von der hiezu erforderlichen Sammlung in der Einsamkeit Terent. 
Andria vs. 406 są. venit meditatus alicunde ex solo loco, | orationem sperat 
invenisse se sąq. Von der Bedeutung desWortes im militarischen Sinne war oben 
S. 149 die Rede.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 25

Es wurde schon erwahnt, dass die reiferen Schiiler in ihren 
Redeiibungen historische, philosophische und juristische Fragen oder 
Streitsatze behandelten. Anfanglich geschah dies in der Form eines 
Versuches und der Nachahmung, spater jedoch mit genauer Vor- 
bereitung und Ausarbeitung (pt/.ŚTTj) oder Erórterung (Siaks^tę). Die 
vox propria von den Voriibungen des Redners vor seinem bffent- 
lichen Auftreten ist p$Xe-av, meditari* 2). Mit besonderem Fleisse aber 
verlegte man sich in der Kaiserzeit auf die Reden aus dem Steg- 
reif (auToo/ediot żópoi), weil diese eine ungewbhnliche Anziehungs- 
kraft besassen und iiberdies sehr viele Lehrer der Rhetorik selbst 
gerade dieser glanzenden Improvisationskunst ihre Stellung und ihren 
Ruhm vordankten. Hierbei war es gebrauchlich, mochte nun eine 
Rede zu Hause vorbereitet (Philostr. 0. cocp. II, 21, 3) oder wirklich 
improvisirt werden, dass der Schiiler, bevor er die Gefahren des 
Auftretens in der Oeffentlichkeit auf sich nahm, privatim in der 
Wohnung des Lehrers einen Probevortrag hielt (Himer. or. 
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XVII, 6), wo er dann verschiedene Winkę und Belehrungen ent- 
gegennehmen konnte. Selbstverstandlich wurde bei diesen Erórter- 
ungen allmahlig von leichten zu schwierigeren Uebungsstucken auf- 
gestiegen. Seltene Vokabeln (glossae), die zum Eseerpiren und 
Interpretiren Gelegenheit boten, wurden gelernt und eingeubt. Den 
Anfang hiezu machte man schon bei der Dichter-Lektiire; ein Gleiches 
geschah mit allen verwickelten und miihsam aufzulosenden Satzen: 
also allen Arten von Probeaufgaben. Plutarchos de recta aud. rat. 6 
empfiehlt ubrigens hierbei sogar ais padagogische Riicksicht, ver- 
dachtigen Ausdriicken in den Gedichten statt des schlechteren einen 
besseren Sinn zu geben, und zwar mittelst des gewohnlichen Sprach- 
gebrauchs; hierin musse der Jungling sogar mehr geiibt werden ais 
in den sogenannten Glossen, wofiir er dann eine Anzahl Beispiele 
beibringt.

Dass nun aber auf diesem Gebiet, wie in allen Eragen der 
Methode des Unterrichts, fast alles abhangt von dem padagogischen 
Takt und Geschick, von den sittlichen Eigenschaften und der ge- 
sammten Bildung des Lehrers selbst, versteht sich fiir uns auch ohne 
die friihere Auseinandersetzung Bd. II, S. 157 ff. Gerade mit Ruck- 
sicht auf die rechte Qualifikation des Lehrers der Rhetorik heisst es 
daher bei Quintilian, dass man zwar die Philosophie er- 
heucheln konne, nicht aber die Beredsamkeit (XII, 3,12 
philosophia enim simulari potest, eloąuentia non potest). Auch in 
dieser Beziehung wurde bald die iiblich gewordene regelmassige Suc- 
cession der Hauptlehrer dieser Kunst bedeutsam. Allerdings kam 
spater noch manche Neuerung in der Methode auf, wie im zweiten 
Band S. 143 ff. gezeigt ist; aber auch Fehler und Einseitigkeiten 
eines einflussreichen Lehrers erbten sich mit der gróssten Leichtig- 
keit fort, seitdem durch die herkbmmlicho Nachfolge (StaSo/rJ, wo- 
durch die Schule sich fortwahrend wie in einer Hierarchie behauptete, 
der subdoctor auch wirklicher Lehrer (doctor, profcssor) werden 
konnte.

Von der Bedeutung einer andern Eigenschaft des Lehrers, der 
Geduld und Langmut, war ebenfalls schon im zweiten BandęS. 105ff. 
die Rede. Nicht wenig praktische Winkę und feine padagogische 
Bemerkungen in dieserHinsicht finden sich zerstreut in denWerken 
des Seneca1)- Ohne das richtige sympathische Yerhaltniss zwischen i) 

i) Cf. De ciem. I, 16, 3 Uter praeceptor liberalibus stndiis dignior, qui ex- 
caruificabit discipulos, si memoria illis non constiterit aut si parum agilis in 
legendo oculus haeserit, an ąui monitionibus a o yerecundia emendare ao
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dem Lehrer und den Schiilern fehlt es auf Seite der letzteren nur 
zu haufig an der Lernfreudigkeit und damit an der fiir das 
Erfassen wie fiir den Fortschritt hochst bedeutungsvollen Spontaneitat 
der Schiiler. Schon die Alten hatten recht gut erkannt, dass nur 
mittelst dieser Spontaneitat und nicht durch den blossen ausseren 
Zwang des Lernens ein volles Gelingen des Unterrichts in Wissen- 
schaft und Kunst mbglich ist* 1). Seneca de ira II, 14, 3 nennt ais 
gróssten Meister im gymnastischen Unterricht einen Pyrrhos, der 
seine Kunst nach psychologischen Grundsatzen ausiibte und seinen 
Schiilern ganz besonders anrieth, sich bei den Uebungen vor Zorn 
zu bewahren, weil dieser die Kunst beeintrachtige und nur darauf 
ausgehe dem Gegner zu schaden, ohne mit der geeigneten Vorsicht 
den Angriffen desselben auszuweichen. Dieselben Grundsatze brachten, 
wie es scheint, im Allgemeinen die gymnastischen Lehrer aus Athen 
iiberall zur Anwendung und werden um dessentwillen belobt2). Sehr 
yerstandig und fiir die Methode von Belang ist auch, was Epiktetos 
Dissert. II, 12, 1—5 erzahlt: Nach allem Unterricht in der Rede- 
kunst sind wir noch ganzlich ungeiibt in der richtigen Anwendung. 
Man stelle einem von uns einen ungebildeten Menschen ais Wider- 
sacher gegeniiber, er wird mit demselben nichts anzufangen wissen; 
hat er ihn ein wenig gereizt und antwortet derselbe unpassend, so 
wird er nicht mehr im Stande sein mit ihm zu yerhandeln, sondern 
wird ihn jetzt mit Schimpfreden angreifen oder verspotten, ais einen 
ganz unwissenden Menschen, mit dem kein Umgang móglieh. Wenn 
aber der Fiihrer einen Verirrten auf den rechten Weg geleitet hat, 
dann geht er nicht mit Gelachter und Spottreden von dannen. So 
zeige denn auch du jenem die Wahrheit und du wirst sehen, wie er 
nachfolgt, so lange du dies aber nicht gethan hast, spotte nicht iiber 
ihn, sondern lerne lieber dein eigenes Unvermogen einsehen. Wie 
pflegte dagegen Sokrates zu yerfahren? u. s. w.

docere malit? Man vergl. bei Friedr. Haase im Index seiner Ausgabe s. v. prae- 
oeptores und puer. Gegen Schlage Dialog. VI, 20, 3. Wichtig ist die Bemerkung 
iiber den grossen Lerneifer derAnfanger (tiruuculi), den der Lehrer geschickt be- 
nutzen muss, Epist. 108, 23; gegen yieles Lesen Ep. 123, 1. Deniąue tradere 
homines discipulis praecepta dicuntur: non traditur ąuod fugit. Cf. Sueton. 
Nero 37 Paeto Thraseae tristior et paedagogi vultus.

1) Cf. Aristoxeni Tarent, fragm. 32 bei C. Muller in Fr. Hist. Gr. Tom. II, 
p. 279 śtpasow 3ś zai rdę p.aOąseis uaaac r«Jv re eTtiar>][x<iN zai rwy reyv<uv, ra; u.ev 
■ezouaiou? óp&aj re eivat zai ei{ rśloę d®tzveta9at, raj Se azousious ęaólouę re zai areXe's 
ywesSa'..

2) Bd. I, S. 331 ff. Pindar. Nem. V, 49 mit Disseris Erklarung p. 401.
25*



388

Da die Reden im Altertum, soweit sie wenigstens in der friiheren 
Periode nicht zum blossen Lesen bestimmte Kunsterzeugnisse waren, 
iiberwiegend frei gehalten wurden, so war das Memoriren der
selben und iiberhaupt die Uebung und Starkung der Gedachtniss- 
kraft bei weitem wichtiger ais heutzutage. Indessen von der eigent
lichen Gedachtnisskunst (Mnemonik, Mnemotechnik) nahmen die 
Rhetoren erst in spater ZeitNotiz (vergl. Volkmctnn a. a. O. S. 480 ff.). 
Von der grossen Sorgfalt, welche man auf die Ausbildung der 
Stimme, auf deutliche und fehlerfreie Aussprache, endlich auf 
die gesammte Weise des Vortrags (actio) verwendete, war schon 
friiher Bd. II, S. 273 ff. die Rede. Ueber die Meinungen von der 
Haltung des Korpers und der Geberden des Redners vergleiche man 
insbesondere die Nachweisungen bei Volkmann S. 489 ff.

In Hinsicht auf die padagogische Praxis in der Schule moch- 
ten noch einige Mittheilungen, die sich auf die Epheben beziehen, 
von Interesse sein. Dass die Pausen im Unterricht, wie in 
unserer Zeit, durch einen „Anschlag“ bekannt gemacht wurden, 
haben wir schon Bd. II, S. 223, A. 3 nachgewiesen. Durch beson- 
derc Ereignisse konnten zuweilen auch Notferien eintreten, wie z. B. 
wahrend des grossen Aufstandes in Antiochia J). Zu Athen feierten 
am Pithógientage der Anthesterien die reiferen Schiiler zugleich den 
Eintritt ihrer Unterrichtsferien (4. Mommsen Heortol. S. 355). In 
Betreff der Disciplin der Epheben haben wir bereits in den Vcr- 
handlungen der Wiirzb. Phil. Gesellsch. S. 69 nachgewiesen, dass 
dieselben bei gewissenUebertretungen auch mit Geldstrafen (ctpyuptzal 
Ojpuat) belegt werden konnten. Auf einer Inschrift bei Rangabe Ant. 
Heli. II, p. 459 vs. 26 wird ein Gymnasiarch ermachtigt um eine 
Drachmę zu strafen.

Von einer offentlich en Priifung der Epheben war ebenfalls 
schon in den „Verhandlungen“ S. 19. 23 die Rede. Der gewohnliche 
Ausdruck hiefiir ist aito'8s&ę, in spaterer Zeit wird auch das eigen- 
tiimliche 8«xzwó<uvtCeiv fiir Priifen gebraucht, wie vorhin erwahnt 
wurde. Das bekannteste Beispiel einer solchen Priifung ist boi Plu
tarchos verzeichnet in den Quaest. symp. IX, 1; der daselbst ge- 
nannte Ammonios war a-parrjo; szi orcka, Commissar fiir die 
Landesvertheidigung, eine Behórde, die anderweitig auch a-pa-^yó; 

1) Liban, ed. Reiske t. II, p. 268 Ttaiiafio-fw ma, xa«v v»ou toiojto-j iratSa- 
fu>7Óv, 8pap<ilv ó ixa?c eęaoze itspl rijv (kipav xets9at, (3oav <Aę rpial p. ł] a i tou itai8ó«
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im T7;ę /cipa;, atp. im x<upav T7)v mzpa/Jav u. s. f. heisst, und 
dereń Competenz in der Periode der zehn Strategen ais Militarbe- 
hórde auch auf die Aufsicht iiber die kórperliche Erziehung und die 
gesammte Ausbildung der attischen Jugend sich erstreckte. Da die 
Urkunden, welche solche Priifungen und Musterungen crwahnen, 
meistens auch eines Zeugnisses iiber den Austritt, resp. Entlassung 
aus der Ephebie gedenken, welches offenbar wegen der darin bemcrkten 
Zutheilung zur Landesmiliz cwoąpacpTj (sc. tcuv iep^ow) genannt wird, 
so ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieses Zeugniss erst nach der 
obigen vor einem Strategen yorgenommenen Priifung ertheilt und 
beurkundet wurde, also dasselbe ais Schluss- oder Abgangszeugniss 
der Ephebie zu betrachten ist.

Zu andern Zeiten hinwiederum priifte der Areopag (vergl. oben 
S. 331). Im Corpus Inscr. Att. III, 1, no. 53 ist uns das Bruch- 
stiick einer Rede erhalten, die ein Ephebe vor dem Areopag hielt, 
ais der damaligen Oberaufsichtsbehorde iiber das Institut der Ephebie; 
daher vs. 6 cu ^oo/.rj, vs. 9 todSe too aove3ptoo. Noch ist zu ersehen, 
dass in diesem epideiktischenVortrag Theseus, alsYorbild der 
Epheben, gefeiert wurde, wahrscheinlich bei Gelegenheit einer 
solchen Schlusspriifung fiir den Ephebencursus. Aber auch zu ge
wohnlichen literarischen Vortragen und Agonen werden die Mit- 
glieder des Rathes in Beziehung gebracht ’).

Von den gewohnlichen Schulpriifungen war bereits Bd. II, 116 
die Rede; von Aufnahmepriifungen oben S. 381. Eine besonders 
scharfe Musterung der aufzunehmenden Schiiler oder Novizen wird 
bekanntlich von Pythagoras berichtet* 2); dieselbe ward indessen 
schwerlich vor Zeugen oder Zuschauern vorgenommen.

’) Cf. C. J. Att. III, p. 163, no. 769 poAi; ( e; 'Apstoitópu zat rj gouki] 
ś;azoaituv -zai ó Stjpoę Kóivrov IIopit(iov Koivrou uióv Koki iva Kaittru>va,

(sic) llepfauopoy zai ’Ad/;vaiov, itowri pśrptp zai puSpol TfJC notipstus
ape-(-< śzt8et$apsvov zatptzatc aitavjeXiait, Sta ts śv T«i e-ratTjSejpan uuspt>^i]v 
zat -rp Ttept ra sspwnjta ztA.

2) Jamblich. vit. Pytli. 17, ed. Didot. p. 33.

Fiir Rom sind ahnliche Erprobungen der Jiinglinge in óffent- 
lichen Wettkampfen an vielen Platzen der Hauptstadt beglaubigt, 
am Forum, auf der Via Appia, in den Vorhallen gewisser Tempól, 
im Theater. Ueberhaupt gab es auch im romischen Leben mehr- 
fache Gelegenheit zu derartigen Probeleistungen, meistens in poli- 
tisch-juristisclier Richtung, wie wir unten sehen werden, aber auch 
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schon fiir das Knabenalter, z. B. in der Abhaltung einer Leichen- 
rede (laudatio funebris) *).

Manches Eigentiimliche in Hinsicht auf Pramien, Studienzeug- 
nisse, Leumundszeugnisse entwickelte sich in den spateren Zeiten, 
woriiber theils oben S. 331 gehandelt ist, theils unten im vorletzten 
Abschnitt gehandelt werden soli.

§ 16.

Der Unterricht in der Philosophie; die athenischen Schulen 
der Kaiserzeit.

Ein hoherer und wissenschaftlicher Unterricht begann bei den 
Griechen nicht etwa gleichzeitig mit der Pflege der Wissenschaft 
selbst. Ein solcher konnte sich bei ihnen erst von dem Zeitpunkte 
an entwickeln, ais nach dem grossartigen Aufschwung des nationalen 
Bewusstseins in Folgę der Befreiungskampfe gegen die persischen 
Zwingherren zu dem riihrigen politischen Leben in Kleinasien und 
um die Inseln her allmahlig auch geistige Errungenschaften hinzu- 
traten. Nun die ganze Nation in allen ihren Gliedern aufgeruttelt 
worden war zu selbstthatigem Denken, kehrten die Hellenen, wie 
wir zu sagen pflegen, in sich selbst ein und begannen sich auf sich 
selber zu stiitzen. Darum finden wir von jetzt an ein sichtlicli 
wachsendes Streben nach Wissen und Bildung, zunachst in der Ab- 
sicht des Einzelnen, sich dadurch wo moglich eine nationale Geltung 
zu verschaffen. Zudem wurde durch den zunehmenden ausseren 
Wohlstand an den grossen Verkehrsplatzen der Boden mehr und 
mehr ein allgemein menschlicher, fiir jedermann zuganglichcr, so 
dass der Versuch eines Unterrichts an die Vorstellungen auch des 
Einzelnen anknupfen konnte, nachdem er dem Einzelnen zum Be- 
diirfniss geworden.

So entsteht in dieser Periode der freien Entfaltung des Helleni
schen die yielbesprochene Sophistik, von welcher bei allem Gei
stigen der Thatigkeit wegen der Einzelfassung doch vor allem die

J) Sueton. Aug. c. 8 duodeciraum annum agens aviam Juliam defunctam 
pro contione laudavit.
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Nutzliclikeit in die Augen springt Auch das Einzelwissen hebt damit 
bereits an, und es ist deshalb ein eigentiimlicher Zug der hellenischen 
Entwickelung, dass auf dem geistigen Gebiet die Einzelwissenschaften 
erst nach einer nationalen Philosophie erwachsen, dass also in diesem 
Fali die Theorie der Praxis um wenigstens zwei Jahrhunderte voraus- 
geeilt war1).

1) Ungeachtet der Wahrheit des Satzes: Das Tliun ist die Vorstufe des
Erkennens (upaęi? ś-rtijSaaię 8eu>ptac). Bei Dion. Chrys. or. XXXV, ed. Dind. II, 
p. 50 eanoajdzei zat itepi lapouę zai ętloaoętaz, ebenso bei Libanios I, p. 375 
werden <ptXoacęia zal Xópot zusammengestellt; II, p. 587 heisst Hellas die Mutter 
rfję i:ai8e’jaeu)C zat t<uv Von Hermogenes wird bei Himer. or. XIV, 18
gesagt: izewouę plv rouj Xdfou{, śzetva ra śpfa śpavdavev.

2) Cf. Register unter Sokrates.

In solchem Zusammenhange gewiirdigt hebt sich uns hier aber- 
mals die Stellung jener seltsamen padagogischen Persbnlichkeit von 
dem Grunde der athenischen Geschichte ab, der des Sokrates 
namlich, auf dessen Bedeutung fiir Unterricht und Methode wir schon 
im zweiten Bandę* 2) wiederliolt hinwiesen. War doch einmal mit 
diesem Mannę ein fiir jedes hellenische Individuum wirksames Anthro- 
pologisches gegeben in einer gesegneten Identitat des Wissens und 
Handelns, die zu anderen Zeiten oft ganzen Generationen abhanden 
gekommen ist. Noch im Ausgang des Hellenischen sagt ja Maximos 
von Tyros XXII, 5 nicht ohne besonderen Nachdruck: Wie man 
auch Erkenntniss und Tugend, wie man iiberhaupt Theorie und Praxis 
verbinden mogę, der Jugcnd gezie met vor allem, dass 
sie handle (v3Ótt(to; 7) Ttpa^t;), und auch derWeise muss, so lange 
er jung ist, im Dienste des Staates und auf dem Schlachtfelde sich 
bewahren. So hat der jungę Platon auf Reisen und ais politischer 
Reformator in Syrakus sich thatig gezeigt; erst den alternden Mann 
hat die Stille der Akademie und die tiefere Musse und die ungestorte 
Betrachtung aufgenommen, indem er den Schluss des Lebens auf 
Erforschung der Wahrheit wandte.

Nach Sokrates sollte eben das Wissen und sein Prinzip nicht 
neben dem Handeln liegen. Bedeutsam hob sich solchergestalt der 
Beruf eines Lehrers von jetzt an ais Beruf fiir Menschenbildung. 
Denn Sokrates wieś ja immer den Jiingling auf das Positive und 
Allgemeine hin, nicht auf blosse soziale Lebenszwecke, wie er etwa 
ein „netter Mensch“ werden konnte. Somit war ihm gerade, gegen- 
iiber der Selbstsucht der Sophisten, die Erziehung der Jugend sogar 
die grbsste Theilnahme am Staatsleben, die man aussern 
kann.
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Der Verkehr dieses einzigen Mannes mit seinen Hórern und 
Freunden ist iibrigens jedermann aus Platon’s und Xenophon’s Schrif
ten hinreichend bekannt, so dass hier keine breite Auseinandersetzung 
zu folgen braucht. Vor Sokrates jedoch ist ein ahnlicher zwangloser 
und selbst inniger Umgang padagogischer Natur fiir uns nicht nach- 
weisbar. Denn die zerstreuten Nachrichten, welche iiber das Ver- 
haltniss von Lehrer und Schiiler unter den alteren jonischen Physio- 
logen auf uns gekommen sind, scheinen mehr eine Combination der 
alexandrinischen Berichterstatter zu sein. Nur zwischen einzelnen 
Mannern, und dies erst in einer spateren Zeit, z. B. zwischen Par- 
menides und Zenon, Lcukippos und Demokritos, finden wir einen 
personlichen Umgang und auch Uebereinstimmung in Betreff der 
Lehren. Eine merkwiirdige Ausnahmestellung nahmen freilich die 
Pythagoreer ein. Es ist eine nicht unerhebliche Summę von wichtigen 
Angaben fur die Kenntniss der .Methode und iiberhaupt der Organi- 
sation des pythagoreischen Unterrichts, die wir, wenn auch aus ge- 
triibten Quellen, ais Gesammtreflex der einflussreichen Thatigkeit 
dieser Genossenschaft gewinnen ; wenngleich im Uebrigen nicht 
zweifelhaft ist, dass der eigentliche Zweck des Bundes ein politischer 
war, fiir den die Wissenscliaft nur ais ein Kitt betrachtet wurde.

So haben wir denn, nachst Sokrates und seiner ruhmvollen 
Sonderstellung * 2) im Sinn eines hoheren Unterrichts die Sophisten ais 

1) Bd. II, Register.
2) DenZwiespalt der Meinungen seiner Zeitgenossen iiber ihn und viele seines- 

gleichen gibt vielleicht am bestenAristophanes zu erkennen in den „Frbschen“ Vs. 55 fi’.
Strophe: „Glucklich ist der Mann, der Geist,

Einsicht und Verstand besitzt:
Manches Beispiel lehrt uns das.
So kehrt dieser wieder beim, der
Ais verstiindig sich bewalirt,
Wie zum Frommen seinen Btirgern,
So zum Frommen seinen eignen
Freunden nnd Verwandten allen, 

Weil er einsichtsvoll ist.“
Gegenstrophe: „Heil, wer nicht bei Sokrates

Sitzen mag und schwatzen mag,
Nicht die Musenkunst verdammt
Und das Hbchste der Tragodie
Nicht verachtlich iibersiełit.
Auf gespreitzte hoble Reden
Und abstrakte Difteleien
Einen miiss’gen Fleiss zu wenden

Ist nur eitel Narrheit!“
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die ersten bffentlichen Lehrer der Griechen zu betrachten. Ist doch 
von demjenigen, der sich zuerst einen Sophistes nannte, von Prota- 
goras bekannt, dass er die Erziehung der Menschen (touSćusw av&pcó- 
•jcoo;) ais sein Geschaft angab, indem er zugleich dasselbe naher dahin 
bestimmte, dass er nicht die ersten Elemente der Wissenschaft lehre, 
sondern zur Verwaltung der eigenen und der bffentlichen Angelegen- 
heiten tauglich mache, also eine Bildung fiir Leben und Staat gebe.

Der Unterricht nun, wie ihn die Sophisten ertheilten, war vor- 
zugsweise eine praktische Uebung, war Vortrag und Gesprach (8ia- 
AŚfsohai), ein Umgehen mit den Jiinglingen (auv3tvac toi; vśot;, oovooa(a), 
von Seiten der Schiiler (<J. aovóvTs;) ein Nahern oder Anschliessen 
(nkijaiaCew). Die friiher besproclienen alten, von den Knaben iiblichen 
Ausdriicke <potT«v, aujitpoiTay, ęornj-nj; werden auf die Reiferen bis- 
weilen bei Philostratos und Libanios noch angewendet, und zwar vom 
Studium der Rhetorik, wie im spateren Latein studere, bei Tacitus 
dial. 21. 34; neu aufgekommen ist a/olaCsw, z. B. tco IlroAspodą), 
sv Aozetw. Diese Sophisten-Schiiler bestanden sodann aus zwei Ab
theilungen, aus solchen namlich, die sich selbst fiir die Kunst aus- 
bildeten (sto pav9av$w), und aus solchen, die unmittelbar nach
beendigtem Lehrcurse ins Leben eintraten. Die ersteren yerblieben 
natiirlich langere Zeit im vertrauten Umgang mit ihren Lehrern und 
wanderten mit ihnen nicht seiten von Stadt zu Stadt, um sich fort- 
wahrend nach ihrem Beispiele bilden zu konnen. So finden wir Polos 
in der Gesellschaft des Gorgias und den Mendaer Antimoiros in der 
des Protagoras. Von Sphairos von Borysthenes wissen wir, dass 
er, ais philosophischer Wanderlehrer nach Lakedaimon gekommen, 
unter der Jugend des Landes einen betrachtlichen Anhang gewann 
und auch ais Rathgeber des Kleomenes an dem damaligen Reform- 
werk Antheil nahm; er war einer der ersten Schiiler des Zenon von 
Kition (Plutarch. Kleom. 2.). Ein anschauliches Bild des pomphaften 
Auftretens mancher Sophisten ist uns bekanntlich in Platon’s Pro
tagoras gezeichnet, das bei unverkennbarer Ironie doch im Ganzen 
den Yerhaltnissen entsprechen diirfte.

Dass ubrigens die Sophisten fiir ihre Untcrweisung sich theuer 
bezahlen liessen, ist schon im zweiten Band2) ausgefiihrt worden. 
Auch in dieser Hinsicht war Sokrates unter den Zeitgenossen ein 

!) Aristot. ao?. elify. 33 iiber die Eristiker.
Siehe Register s. v. Lehrgeld und iiberhaupt Welcher im Rhein. Mus. 

1833, S. 22 ff. Bezahlnng fiir Lehre und Yortrage. Sieh auch unten § 21.
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Sonderling, indem er allein aus dem Unterrichten kein Lohngeschaft 
raachte. Urspriinglich scheint allerdings den Griechen z. B. die Be- 
zahlung poetischer Werke etwas Anstossiges gewesen zu sein, weil 
die Wiirde und Ereiheit der Poesie dadurch beeintrachtigt schien. 
„Wer Sold gibt, macht auch Anspriiche, denen sich der Empfangende 
nicht entziehen kann, und da, wo die lockende Aussieht auf Gewinn 
poetische Tafelrunden bildete, welche sich um freigebige Fiirsten, 
wie Peisistratos und Hieron, sammelten, da traten auch mancherlei 
Schaden hofischer Kunst und mancherlei Missklange, selbst bei so 
hervorragenden Geistern wic Pindar, Simonides, Ibykos, zuTage141)- 
Wie von Sokrates, so steht auch von seinem Schiller Platon fest, 
dass cr kein Honorar empfing. Von Aristoteles gilt insofern dasselbe 
fur wahrscheinlich, weil man sonst nicht versaumt haben wiirde es 
ihm zum Vorwurf zu machen.

ł) JE. Curtius Altertli. u. Gegenwart S. 121. Vergl. aucli bei JBlass Attische 
Beredsamkeit II, S. 20 f. 63.

2) Ueber den Bestand der philosophischen Schulen in Athen und die Suc- 
cession der Scholarchen S. 18, Anm. 2.

3) 'II ’Axa5i)u!a rpot itpayuareia uśpi rijc ’A^vt)3’. II /.arojMizą { ayoliję, uno 
ITa^ap. K<uv5taMti’ńoo'j, 'Epldy^ij 1874, pag. 13 są.

Allerdings weisen eigentlich nur wenige Stellen bestimmt auf 
Honorarzahlung, bei Diogenes Laert. IV, 2 und bei Lukianos Iler- 
mot. 9; indessen fur die Lehrthatigkcit der spateren Sophisten ist 
kaum zu bezweifeln, dass alle, die es vermochten, diesen grundsatz- 
lich Ilonorar fptsftóę, ptailo; zr;' azpoaaćtoę, Mincrval, merces) zu 
zahlen hatten. Ganz richtig fiihrt auchZwmpZ* 2) in diesem Sinn eine 
Stelle aus Philostratos [i. aocp. II, 32, 2 an, dass den Sophisten Ari- 
steides und Adrianos jedem 10000 Drachmen (ca. 2600 Thaler) von 
einem reichen Schiiler gezahlt wurden; hier wird die Sache deshalb 
ais etwas besonderes erwahnt, weil sie den Armen den Genuss, sie 
zu horen, umsonst gewahrt hatten. Die Diadochen der athenischen 
Philosophenschulen betreffend soli iibrigens Speusippos der erste ge- 
■wesen sein, der eine Bezahlung seiner Yortrage forderte, wie der 
Tyrann Dionysios ihm yorwarf, da Platon dies nicht gethan habe. 
Neuestens ist Panaretos Konstantinides^) in seiner Untersuchung zu 
dem Ergebniss gelangt, dass die Weise Platon’s unontgeltlicli zu 
unterrichten (aptsBt SiSaazsw) unter seinen Nachfolgern auf dem 
Lehrstuhl der Akademie nicht sehr lange geherrscht haben konne; 
wahrscheinlich sei der Brauch, ein Honorar zu beanspruchen, auf 
Seite der Scholarchen mit Antiochos Yon Askalon (83—68 y. Chr.) 
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oder schon unter seinem Vorganger Philon von Larissa (um 86 v. Chr.) 
zu einem standigen geworden. Die Hóhe des Honorars zu bestimmen 
war iibrigens den Lelirern resp. einer speziellen Uebereinkunft mit 
den einzelnen Zuhórern iiberlassen, dereń ein beliebter Docent kaum 
unter 100 in der Vorlesung hatte. Einen massigen Durchschnitts- 
preis scheint die Summę von 100 Drachmen (ca. 26 Thaler) darzu- 
stellen, welche sich der Rhetor Proklos von jedem Zuhbrer fiir seinen 
ganzen Lehrcyclus entrichten liess. Reichere pflegten freiwillig weit 
mehr zu zahlen, wie Damianos (bei Philostratos a. a. O.); Aermeren 
wurde das Honorar auch ganz erlassen, jedoch, wie behauptet wird, 
mit dem Erfolg, dass diese nun minder eifrig horten; denn, bemerkt 
ein Rhetor, was man umsonst erhalte, darauf lege man keinen Wert. 
/Ainipt a. a. O. erklart es jedoch fiir wahrscheinlich, dass die be- 
soldeten Lebrer (vergl. unten S. 404) weniger Privathonorar von den 
Schiilern bezogen ais die nichtbesoldeten und nichtangestellten, wenn- 
gleich es am Nachweise fehlt. Wahrend aber urspriinglich jedermann 
der Zutritt zu den Vortragen freistand, Schiilern, Hbrern und, wie 
wir sagen, Hospitanten (Himer. Or. XII), wurden spater im 4. Jahr
hundert nur die recipirten ordentlichen, an ihrer Kleidung (-p’^<uv, 
pallium) kennbaren Besucher zugelassen1).

J) Olympiod. ap. Phot. Bibl. 80, p. 60 b oux xara -a; ’A&gvaę Tceptpalw&at 
auróy (tqv -pt(3uiva), xat tiaktara <p lłij tcov co^igt<jdv enerperce xai ai xard
Touę Gotptswcoóę rekeral e3ej3txio'jv ró ct£i<up.a. Ueber die ■:pt£?ujvo<popia, dwTcoSłjata,
(3axTpocpopta der Philosophen vergl. Bernhardy Gr. Litt. I2 S. 500.

Auch die Epheben in Athen entrichteten ein Honorar fur den 
Unterricht in der Musik, Grammatik, Geometrie, Rhetorik und Phi
losophie, an welchem sie in den Lokalitaten der Gymnasien theil- 
nahmen. Dagegen wurden die eigentlichen Ephebenlehrer, welche in 
den gymnastischen Uebungen, im Reiten, in der Taktik, im Gebrauche 
der Waffen und Katapulten zu unterweisen hatten, von der Gemeinde 
besoldet (siehe unten § 17).

Der Unterricht selbst war bei Sokrates noch eine praktische 
Uebung geblieben, nur dass Sokrates nicht, wie die Sophisten, irgend 
ein dialektisches oder rhetorisches Musterwerk, sondern sich selbst 
ais nachzuahmendes Beispiel darbot. Wahrend die Sophisten, wie es 
scheint, nur einzelne an sie gerichtete Fragen erorterten, liess So
krates sich mit den jungen Mannern absichtlich in Unterhaltungen 
ein, um sie iiber sich klar zu machen und ihre Anlage zur Aus
bildung zu bringen. Diejenige Persónlichkeit nun aber, die dazu 
bestimmt war, Sokrates und sein Prinzip ais echter Hellene und im 
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dorischen Sinn in jener Gediegenlieit darzustellen und auszufiihren, 
die nun einmal im Hellenischen moglich war, ist bekanntlich Piat on. 
Mit ihm beginnt ein regelmassiger und organisirter hblie- 
rer Unterricht, nachdem in der Griindung der Akademie 
dafiir endlich eine feste Basia gewonnen war. Mit dem Uebertritt 
aus dem Knaben- in das Jiinglingsalter besuchten die jungen Athener 
nicht mehr die Palastra, sondern die Gymnasien, welche Solon’s 
Fiirsorge allen Biirgern geólfnet hatte: die Akademie und den 
Kynosarges. Im letztgcnannten waren diejenigen Jiinglinge gehalten, 
ihre gymnastischen Uebungen zu treiben, welche nicht vollburtig 
(ĄóHoi) von zwei attischen Eltern stammten, sondern nur von einem 
attischen Vater; dies angeblich aus dem Grunde, weil auch Herakles 
von ungleichen Eltern, einem Gott und einem sterblichen Weibe er- 
zeugt seiDazu kam dann spater, im Perikleischen Zeitalter, ais 
drittes Gymnasium das Lykeion. Das erste dauernde Institut also 
fiir den hoheren wissenschaftlichen Unterricht bei den Griechen ist 
zu erkennen in dem nordwestlich von der Stadt Athen gelegenen 
ummauerten, mit Wasserleitungen, Spaziergangen, Hainen und Garten- 
anlagen verschbnerten Bezirk, der ais Gymnasium AzaS^usta neben 
den beiden andern, gleichfalls ausserhalb der Stadt belegenen Gym
nasien, welche Athen in seiner alteren Periode aufzuweisen hat, 
Lykeion und Kynosarges, zum Sitze der Lehrthatigkeit Platon’s und 
zur weltberiihmten Heimat der Platoniker oder Akademiker ge- 
worden ist1 2). Uebrigens bezeichnete der NameAkademie den ganzen 
Landstrich, nicht bios das Gymnasion mit seinen Anlagen (C. Wachs- 
■tuuth S. 255, A. 4. 270. 500 f. 590, A. 4.). Ueberhaupt aber ge- 
horten in der Eolgezeit „die Garten der Philosophen“ (ot -z.^itot t<uv 
<ptXooócpiuv) zu den eigentumlichen Reizen der Stadt Athen, unter 
dereń wichtigsten und beriihmtesten Anlagen sie auch Strabon IX, 
p. 396 aufzahlt. Das Auxstov 3J lag gleichfalls ausserhalb der Stadt, 
ostlich am Ilissos, bei einem Heiligtum des Apollon Lykeios; wahr
scheinlich ward es, wie gesagt, erst von Perikles gegriindet, Lykurgos 
erweiterte dasselbe durch eine besondere Palastra und Baum- 

1) Plutarch. Themist. 1; Dikaiarcli. fragm. 59 ed. C. Muller.
2) Eupolis: śv euaxwic Spópotsw 'AzaSjuou SsoC. Horat. Epp. II, 2, 45 inter 

silvas Academi ąuaerere verum. Sil. Ital. Pun. XIV, 648 sacros iuvenum certamine 
lucos. Cic. de or. III, 13 ex Academiae spatiis. Tacit. dial. c. 32. Ueber die ver- 
schiedenen Deutungen des Namens Akademie vergl. jetzt die erwahnte Abhand- 
lung von Panaretos Konstantinides S. 1.

3) C. J. Att. II, 1, p. 103, no. 240 ró yjpvastov -o xari ró Au«tov.
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anpflanzung. Hier siedelten sich, von Platon’s Schule ausgehend, 
Aristoteles und seine Schiiler an. Acht Jahre lang wirkte hier ais 
Lehrer und Padagog, unter unverkenribaren Schwierigkeiten, der 
grosse Aristoteles, jener vor- und ruckblickende Janus der helleni
schen Wissenschaft, dessen Unterricht alle Bildungsgegenstande um- 
fasst zu haben scheint. Erst mit ihm wird aber das eigentlichePliilo- 
sophisclie in der Gliederung der Wissenschaften fahig Schulgegen- 
stand zu werden. Er stellt die culturhistorisch so wichtige Forde
rung allseitiger Kenntniss und methodisclier Gliederung, die dem ge- 
sammten folgenden Studium zu gute kómmt, wenn auch die Peri- 
patetiker, seine Schiiler und Anhanger, die Sache nicht ebenso 
wissenschaftliclł treiben. Im Gymnasium Kuyóaap-p;, am Fusse des 
Lykabettos, nordwarts vom Lykeion, also ebenfalls ausserhalb der 
Stadt, lehrte ein anderer Schiiler des Sokrates, Antisthenes aus Athen, 
der davon den Beinamen der Kyniker erhielt. Er soli seinen Unter
richt in diesem Gymnasium der vó&0'. erbffnet haben, weil er ais der 
Sohn eines gleichnamigen Atheners und einer thrakischen Sklavin 
nicht vollbiirtigcr Biirger war1). Sein Schiiler Diogenes von Sinope 
lebte die langsteZeit in Athen und nur spater in Korinth (Bd. II, 165), 
wo er starb. Des Diogenes Schiiler, Krates aus Theben, lehrte 
gleichfalls in Athen, an diesen aber schloss sich an Zenon aus Kition 
auf Kypros, welcher die Ethik dieser Schule der Kyniker wissen- 
schaftlich gestaltete und deshalb ais Stifter einer neuen philosophi- 
schen Schule, der stoischen, zu betrachten ist. Einer seiner Nach- 
folger, Chrysippos, eine Ilauptstiitzo der stoischen Lehre, lehrte an- 
fangs unter freiem Himmel im Lykeion. Die Schule ist jedoch von 
ihrem nachmaligen Unterrichtslokal in der Stadt an der alten Agora, 
der a-oa TcotztZTj benannt* 2). Endlich ging aus der von Aristippos von 
Kyrene, einem andern Schiiler des Sokrates, gestifteten kyrenaischen 
Schule die des Epikur os, eines Atheners von Geburt, heryor, die 
ebenfalls ihren Sitz in Athen beliielt.

*) Diog. L. VI, 1; Suidas s. v. ’Avr.
2) Diog. Laert. VIII, § 5. Ob iibrigens der Pluch etę IiuvóaapYeę mit dem 

Lokal der Kyniker zusammenhangt? Vergl. S. 52.413; X. Fr. Hermann Gr. Staats- 
altertli. bearbeitet von Bćihr S. 451, A. 6.

Von diesen vier philosophisclien Schulen nun, des Platon, Ari
stoteles, Zenon und Epikuros, wurden wenigstens drei, ausser durch 
die Einheit der Lehre, noch besonders dadurch zusammengehalten, 
dass sie sich von ihren Anfangen, d. i. vom Ausgange des yierten 
Jahrhunderts v. Chr. ab, an einen der Schule gehorigen festen
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Grundbesitz anschlossen; ein Umstand, der nicht gering anzu- 
schlagen sein diirfte, wenn man sich die lange Dauer dieser philo- 
sophischen Richtungen erklaren will. An der Spitze einer jeder 
dieser vier Schulen stund ein Rektor (~//J/.7pxor), der ais anerkannter 
Meister die Schule leitete (sc/oZap/st, a/oKiję) und das
der Schule angehbrige Lokal (StarpiPp) ’) inne hatte. Bei seinem 
Tode hinterliess oder iibergab derselbe die Schule (zari/tire, mtpś&uze 

a/oXrjv) einem Nachfolger (StaSo/or, o; SteSśęato tt)v a/o/.r^). So 
wird das Verhaltniss bei Diogenes Laertios wiederholt bezeichnet* 2); 
wir werden hierauf zuriickkommen.

i) Vergl. Bd. II, S. 205.
’) Vergl. Bd. II, 147. 196.
3) C. J. Att. III, 1, 661 StdSo/oy 2runxóv, wozu Dittenberger Sta5oyov r<Jv ditó 

Z^vu>voę Xdf<uv — 2ru>txóv anfiihrt. Zwnpt S. 59; ebenda Schriften der Alten iiber die 
philosophischen Successionen S 66 ff. Da wir iibrigens im Einzelnen Ergiinzuugen 
und Berichtigungen der Darstellung von Zumpt beifiigen zu konnen glauben, so 
wird hier ein kurzer Abriss der ausseren Verhaltnisse dieser Schulen nicht uner- 
wiinscht sein.

Die genannten vier philosophischen Schulen Athens dauerten 
allein fort, indessen die an andern Orten begriindetęn zu keinem 
wirklichen Bestand gelangten oder sich bald wieder auflósten. Darum 
hangt zunachst fiir die Zeit von Alexandros bis Augustus die ganze 
Geschichte der Philosophie an dem Bestande dieser vier Schulen 
und an der Nachfolge (Staóo/ij) ihrer Lehrer, so dass Athen fiir diese 
Zeit ais die eigentliche und einzige Hochschule der Philosophie zu 
betrachten ist. Die Inhaber der Lehrstiihle dieser Schulen waren es 
fast allein, welche die Systeme ausbildeten und fortpflanzten und die 
iiberaus reiche philosophische Literatur dieser Zeit schufen. Ob je
doch der Scholarch einer jeden Schule allein lehrte, ist nicht recht 
klar; beriicksiclitigt man den Ausdruck aup<pt>.oao<peiv im Testamente 
des Theophrastos (vgl. S. 400) und iiberhaupt die Uebergabe der 
Schule an die Genossenschaft, so scheint wenigstens im Lykeion das 
Recht zu lehren nicht dem Scholarchen allein zugestanden zu haben, 
wahrend unsere Nachrichten iiber die Akademie Krantor aus Soli 
sich seinem Mitschiiler Polemon unterordnen lassen. Das Wort 3ta- 
óo/o; wurde allerdings, wie es scheint, gelegentlich auch von einem 
Nachfolger in der Lehre und nicht immer bios von dem Rektor der 
Schule gebraucht3).

Wie schon bemerkt ist, hing der ganze Bestand der philosophi
schen Schulen Jahrhunderte lang an der durch jede einzelne fort- 
wahrend gewahrten Succession oder Nachfolge eines Hauptlehrers 
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der ganzen Schule. Die Succession selbst aber hatte schon bei der 
Entstehnng, wenigstens der akademischen, peripatetischen und Epi- 
kureischen Schule, einen festen Anhalt gefunden in einer Art Fidei- 
c o m ni i s s , wodurch insbesondere die aussere Esistenz der Schule, 
die Erhaltung der Hórsale auf Grund des Privatbesitzes, dann der 
Zusammenhalt unter Lelirern und Schiilern jederzeit gefórdert und 
erhalten blieb. So beliefen sich die Einkiinfte von dem Vermógen 
der Platonischen Schule noch unter dem Scholarchat des Proklos 
(um 450 n. Chr.) auf tausend und mehr Goldstucke ’). Durch Cicero 
erfahren wir, dass der Besitzstand dieser Schule, der akademi
schen namlich, urspriinglich ein Garten war, den Platon in derNahe 
des von Akademos benannten Gymnasiums besass und in dem er 
lehrte* 2). In seinem Testamente bei Diogenes L. III, § 41 nennt 
Platon selber in einem Verzeichnis^e seiner Besitztiimer zwei ihm 
gehórige Gruudstiicke, von denen das zweite wohl jener Garten bei 
der Akademie sein kann (Zumpt S. 9.). Allerdings macht Plutarchos 
de exil. c. 10 keinen Unterschied zwischen den Lokalitaten, dem 
bffentlichen Gymnasium und der dabei liegenden Priyatbesitzung des 
Schulhauses, wie denn gelegentlich mit dem Namen AzaSrjpia ab- 
wechselnd Gymnasium, Garten oder Vorstadt bezeichnet werden. 
Wenn aber Xenokrates und Polemon (Bd. II, 214) Platon’s Garten 
besassen, so ist es lióchst wahrscheinlich, dass ihn auch Speusippos 
besass oder dass die Vererbung dieses Besitzes eben mit dem ersten 
ótaóo/oę Speusippos begann. Dieser Garten ging dann in den fidei- 
commissarischen Besitz des jeweiligen Schulhauptes iiber und bildete 
so das erste Beispiel der Griindung eines wohlausgestatteten Lehr- 
sitzes fur eine philosophische Schule. Uebrigens lasst sich bis auf 
Kleitomachos (Bd. II, 79J, den zehnten Nachfolger Platon’s, die Suc- 
cession in der Akademie sicher nachweisen 3J. Die Vererbung des 
Priyatbesitzes der Scholarchen bei der Akademie ist son Zumpt S. 10 f. 

>) Damask. bei Photios p. 346 a.
2) Cic. de Fin. V, 1. nt ambnlationem postmeridianam confieeremus in Aca- 

demia, masime ąuod is locus ab omni turba id temporis vacuus esset. Ibid. 2 
quem (Platonem) accepimus priinum liic disputare solitum: cuius etiam illi hortuli 
propinąui non meinoriam solnm mihi afferunt sąą.

3) Diog. L. lib. IV; Zumpt S. 40 ff. Die Namen von 33 Hauptem der Pla- 
tonisclien Schule, mit Einschluss des Platon selbst, bei Konstantinidis An- 
hang S. 80 ff. sind fiir die spatere Periode nicht ganz sicher, wohl aber die Namen 
von zehn beriihmten Athenern, die Platon’s Schiiler waren: Speusippos, Phokion, 
Chabrias, Iphikrates, Demosthenes, Lykurgos, Aischines, Hypcreides, Demades, 
Hippothales. Daselbst S. 86 ist ubrigens ’A[iuAa; 'Hpazleiurąę zu lesen, nicht 
’Apóvraę, nach Koper im Philolog. Anz. II, 24.
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nicht nur fur die drei ersten Diadochen der Schule, sondern auch 
fiir die letzte Zeit der neuplatonischen Scliule in Athen nachgewiesen 
worden. Die Einkunfte der Schule hatten sich spaterliin besonders 
dadurch vermehrt, dass von Zeit zu Zeit fromme Gonner der Wissen- 
scliaft in ihren Testamenten den Anhangern der Schule die Mittel zu 
einem ruliigen philosophischen Leben vermachten (Suid. s. v. IIXctTa)v).

Das obige Beispiel in der Akademie fand wahrscheinlich Nach- 
ahmung unter der Verwaltung des Phalereers Demetrios, indem das 
zeitige Haupt der Peripatetiker Theophrastos in den Besitz eines 
ausgedehnten Gartencomplexes beim Lykeion gesetzt wurde, der mit 
seinen grossartigen Hallen und sonstigen Einrichtungen fiir Vorles- 
ungen ausgezeichnet geoignet war. Nach der artigen Erzaldung des 
Gellius XIII, 5 (ed. Hertz. II, p. 74) ware namlich Aristoteles, ais 
er im Jahre 323 v. Chr. Athen verliess (ein Jahr vor seinem Tode 
zu Chalkis) unschliissig gewesen, ob er den Theophrastos aus Eresos 
auf der Insel.Lesbos, oder denEudemos vonRhodos zu seinem Nach- 
folger ernennen sollte. So liess er sich denn rliodischen und lcsbischen 
Wein bringen, trank von beiden, lobte auch den rhodischen, jedoch 
erkląrte er den lesbischen fiir angenelimer (r'ó:u>v o AśoPtoę). Hie- 
raus hatten dann seine Jiinger entnommen, dass er den Theophrastos 
mehr empfehlen wollte und sich sammtlich diesem zugesellt. Theo
phrastos stand der Schule mit ungemeinem Beifall ganze 45 Jahre 
vor, bis 287 v. Chr., er soli den sammtlichen Freunden die Schule 
iibergeben haben; diese ward indessen geleitet von dem Physiker 
Straton aus Lampsakos, der sie dem feingebildeten, auch in Leibes- 
iibungen geschickten Lykon aus Troas (vgl. Bd. II, S. 36. 70. 167) 
vcrmachte. Die Succession fiir diese Schule ergibt sich freilich aus 
dem V. Buche des Diogenes L. nur bis auf den dritten Diadochen 
Lykon; allein sie lasst sich noch weiter fortfiihren, wie Zumpt S. 66 ff. 
gezeigt hat, namlich mit Sicherheit bis auf jenen Kratippos ausMyti- 
lene, der um das Jahr 44 v. Chr. in Athen Aristoteles erkląrte, 
Cicero verschaffte ihm von Caesar das Biirgerrecht und iibergab ihm 
seinen Solin zum Unterrichte (Plutarch. Cic. c. 24).

In der stoischen Schule wird die Succession von Eusebios 
in der Evangelischen Vorbereitung XV, 13 also angegeben: Zenon, 
Kleanthes, Chrysippos, Zenon der andere. Diogenes Laertios im 
VII. Buche hort schon mit Chrysippos auf. Der Stifter dieser Schule 
Zenon aus Kition eroffnete dieselbe im Jahre 321 v. Chr. und fiihrte 
sie bis zum Jahre 264 v. Chr. also bis zum 58. Jahre seines Scho- 
larchats. Auf ihn folgte ais Diadoche der Schule Kleanthes aus Assos, 
■yon seiner muhseligen Jugend der zweite Herakles oder <ppedwX7j; 
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geheissen. Des Kleanthes Schiller und Nachfolger war der bekannte 
Vielschreiber Chrysippos aus Soli. Von diesem abwarts lasst sich 
die Succession der stoischen Scholarchen in Athen bis auf den auch 
von Cicero de off. II, 24, 86 erwahnten angesehenen Stoiker Anti- 
patros aus Tarsos nachweisen (Zumpt S. 78 ff.). Derselbe trug, wie 
die meisten Stoiker, einen Stichnamen davon, namlich -zakapopo'ar, 
weil er nur von ferne durch Schriften seinen Rivalen Karneades 
angriff1).

1) Beuiler De Athenarum fatis, statu politico et literario sub Romanis, 
Gottingae 1829, p. 62.

2) Namlich Joannes Chrysostomos, bei Sozom. VIII, 2.
Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 26

Von der Epikureischen Schule riihmt Diogenes von Laerte 
im X. Buche § 9, dass in derselben immerfort die Succession be- 
stehe (um 200 n. Chr.), wahrend fast alle iibrigen Schulen schon 
ausgegangen seien. Epikuros ernannte in seinem Testamente (sieh 
unten S. 406) den Hermarchos aus Mytilene zu seinem Nachfolger 
in der Leitung der Schule; auf diesen^folgte Polystratos, dann ein 
uns unbekannter Dionysios, hierauf Basilides, bei welchem Diadochos, 
dem vierten, der Bericht des Diogenes uns yerlasst; allein Zumpt 
S. 87 ff. weist noch elf nach von den vierzehn, welche die Schule 
des Epikuros in Athen bis auf Augustus gezahlt haben soli. Ueber 
die heruhmten Epikureer der spateren Periode, die aber nicht mehr 
in Athen lebten, vergleiche man allenfalls Zumpt S. 30.

Die Ernennung eines Naclifolgers in der Leitung der 
Schule geschah in der Regel, wenigstens nach dem Bericht des 
Diogenes Laertios, durch den Scholarchen selbst oder den jedesmaligen 
Vorganger, bei der Annaherung des Todes oder auch durch Testament. 
Ein Gleiches scheint bisweilen auch in den bedeutenderen Rhetoren- 
schulen vorgekommen zu sein. Ais der bekannte Libanios, dem Tode 
nahe, gefragt wurde, wem er seine Schule in Antiochia hinterlassen 
wolle, soli er gesagt haben: Dem Chrysostomos, wenn diesen nicht 
die Christen geraubt hatten1 2). In Athen jedoch fand Wahl statt. 
Es war in der letzten Periode des Hellenismus eine ganz besondere 
Auszeichnung, dass der vom Kaiser Constantius zum Proconsul Achaias 
ernannte Strategius Musonianus die Athener veranlasste, auf einen 
ihrer Lehrstuhle der Rhetorik den Syrer Libanios zu berufen. Das 
war bisher noch nicht vorgekommen, dass man jemanden aus der 
Eremde zur Uebernahme eines solchen Amtes nach Athen eingeladen 
hatte. Libanios, der das damalige Treiben in Athen mit eigenen 
Augen gesehen und dann noch manches inzwischen Yorgefallene er- 
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fahren hatte, schlug freilich den ehrenvollen Ruf aus. — Der vierte 
Nachfolger Platons, Lakydes, ware nach Diogenes IV, c. 8, § 60 
der einzige von allen (póvo; to'v ait’ at<bvo;) gewesen, der die Schule 
noch bei seinen Lebzeiten einem Nachfolger iibergab. Nur ein Fali 
ist bekannt, wo der Scholarch in seinem Testamente gewisse Schiiler 
ausdrucklich bezeichnet, auf dass sie nach gemeinschaftlicher Be- 
rathung das Haupt der Schule erkiiren sollen; namlich im Testament 
des vorhin erwahnten Peripatetikers Lykon (bei Diog. L. V, c. 4, 
§ 70) heisst es: „Ich hinterlasse den Peripatos meinen Schulern 
Bulon, Kallinos, Ariston, Amphion u. s. w. nach ihrem Belieben; 
sie mbgen selbst denjenigen an ihre Spitze stellen, von dem sie 
glauben, dass er bei der Sache beharren und am meisten im Stande 
sein werde sie zusammenzuhalten. Diesem mbgen jedoch auch die 
iibrigen Freunde (pińptpot = Schiiler) hiilfreich zur Hand sein um 
meines- und des Ortes willen."

Die hier angedeutete Hiilfe spricht sich dadurch am meisten 
aus, dass Jiinger derselben Schule, wenn sie auch durch Geist und 
Gelehrsamkeit berechtigt schienen auf eigene Hand ais Hauptlehrer 
aufzutreten, dies doch nicht thaten, sondern in dem Lokal des 
Scholarchen verblieben und gleichsam seine Hiilfslehrer waren i). 
Uebrigens diirfte eine gewisse Aufsicht des Areopags iiber die athe
nischen Philosophenschulen, welche allerdings mit Zumpt S. 13 und 
18 aus den Angaben aus spaterer Zeit und aus Inschriften sich er- 
weisen lasst, doch schwerlicli von Beeinflussung der Wahl eines 
Scholarchen selbst verstanden werden. Mit mehr Recht lasst sich 
bei jenen Andeutungen an den natiirlichen und selbstverstandlichen 
Einfluss liervorragender Biirger und machtiger Staatsmanner denken. 
Lukianos sagt im Eunuch, c. 3, die Stelle eines verstorbenen Scho
larchen sei durch Abstimmung der Besten in Folgę einer Priifung 
besetzt worden tiuv aptaniw); die Priifung erscheint nach seiner
Erzahlung ais eine Untersuchung, ob der Candidat fiir das Scliolarchat 
das bestimmte System seiner Schule grundlich verstand und ob er 
auch daran festhielt. Kurz vorher im 2. Kapitel derselben Schrift 
werden jene „Besten“ auch ais die Weisesten und Aeltesten in der 
Stadt (zat dtzaarat ęrjtpotpopoimsę ^aav ot aptorot zat Ttpsa^óraTOt zat 
aoęońaw. t<ov ev tij 7tóXst) naher bezeichnet. K. O. Muller* 2) nimmt 
an, freilich ohne Beleg, dass den Athenern dieses Geschaft von 

9 Vergl. aupęiloaoęowec, Zumpt S. 6; unten in § 17 iiber xoive>'.óę, pro- 
scholns, subdoctor.

2) Dissert. de cura ąuam respnblica apnd Graecos literis impenderit p. 16.
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Herodes Attikos iibertragen worden sei. Ahrens De statu Athenarum 
politico etc. will unter den „Weisesten“ die ubrigen Philosophen 
verstanden wissen; wahrend Zumpt S. 28, wie gesagt, an die Areo- 
pagiten denkt, weil der Areopag seit der makedonischen, und noch 
mehr unter rómiscber Oberherrschaft, der wichtigste Regierungskórper 
sei, namentlich in allem was auf Erziehung, Beaufsichtigung der 
Sitten und Gewahrung von Ehrenbezeichnungen Bezug hat1). Es 
kbnnen aber auch, meint Zumpt weiterhin, die Mitglieder der 
sein; man wiirde dafiir die Analogie der rómischen Municipalstadte 
anfiihren kbnnen, in denen die Lehrer der Wissenschaften und die 
Aerzte von dem Ordo der Decurionen gewahlt und angestellt wurden1 2). 
Fur wahrscheinlich gilt ihm schliesslich, dass die Philosophen zur 
Prufung hinzugezogen worden, dass es aber bedenklicli gewesen sein 
wiirde, die Wahl ihnen zu iiberlassen wegen des offenen Zwiespaltes 
der Sekten untereinander. Schon im aKen Hellas fiihrte der Hass 
der Schulen regelmassig zu der scharfsten persónlichen Polemik 
(Cic. de finib. II, 25); das Verhaltniss der Akademie zu dem Metóken 
Aristoteles musste von dem Augenblick an ein feindseliges sein, wo 
derselbe neben ihr eine selbstandige Stellung einnahm und in den 
Augen der ehemaligen Mitschiiler noch dazu den Schein des undank- 
baren Apostaten auf sich lud3). In der spateren Periode ging jeden- 
falls, wenn sich die Richter nicht einjgen konnten, die Sache zur 
Entscheidung nach Rom an den Kaiser. So in dem Streite der 
beiden Peripatetiker bei Lukianos a. a. O. Von der Rivalitat bei 
solchen Gelegenheiten entwirft uns noch Eunapios (p. 140 sqq.), aus 
der Zeit nach Konstantinos, eine interessante Schilderung, ais nach 
dem Tode des Sophisten Julianos um das Jahr 340 n. Chr. ein solcher 
Wettstreit sich erhob. Sechs Bewerber, vier Schiiler des Julianos 
und zwei andre bediirftige Leute wurden einstimmig ais gepriifte 
Bewerber aufgestellt; der romische Proconsul hatte den Vorsitz, und 
so weit ging der Kampf (aóoTastę) der Parteien, dass der Proconsul 
mit der Strafe der Verweisung einschreiten musste. Die Themata 
wurden gegeben, die Bewerber hielten ihre ausgearbeiteten Reden; 

1) Cf. C. J. Att. III, 1, no. 52 und oben S. 137. 331. 389.
2) Cf. Cod. Justin. X, 52, 2; Cod. Theod. XIII, 3, 11.
8) Oncken Aristoteles Staatslehre I, 152. Ebenda S. 161. „Eine der folgen- 

reichsten Entwickelungskrankheiten der abendland. Wissenschaft war jener hass- 
liche Federkrieg zwischen Platonikern und Aristotelikern, den die ausgewander- 
ten Griechen im 15. Jahrhundert aus ihrer Heimat nach Italien mitgebracht haben“. 
Siehe bei G. Toigt Die Wiederbelebung des klassischen Altert. oder das 1. Jahr
hundert des Humanismus.

26*
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der durch Klatschen bekundete Beifall war vorher yerabredet und 
festgestellt. Da bcrief der Proconsul abermals die Bewerber und 
gab ihnen ein Thema ex tempore, auf welchen Prufungsmodus die 
andern sich weigerten einzugehen, weil sie „nicht gewohnt seien 
Reden auszuspeien, sondern auszudenken.“ Nur Prohairesios, des 
Julianos Schiiler, nahm die Aufforderung an. Der Proconsul unter- 
sagte jetzt alle Zeichen des Beifalls oder des Missfallens, und Pro
hairesios bewahrte aufs glanzendste sein Talent, wie uns wenigstens 
sein Schiller Eunapios versichert. Aber den Scholarchenstuhl (hpo\o;) 
erlangte jener gleichwohl nicht; denn seine Gegner liessen ihre 
leichten Truppen vorriicken, sie gewannen einige einflussreiche 
Leute durch kostbare Gastmahler und zierliche und geschmackvolle 
Dienerschaft. „Es waren allerdings schimpfliche Mittel, aber es ist 
keinem zu verargen, wenn er sein Wohl auf jede Art zu befórdern 
sucht“, meint derselbe Schriftsteller p. 149.

In der alteren Periode ward also, wie es scheint, ein Scholarch 
nur im Lykeion aus der gesammten Genossenschaft erwahlt, etwa wie 
nach der demokratischen Scholarenverfassung der Universitat Bologna 
der Rektor alljahrlich aus der Gesammtheit der Studirenden erwahlt 
zu werden pflegte. Dem Staate gegeniiber waren demgemass diese 
Schulen vollkommen frei und wussten sich diese Freiheit auch liingere 
Zeit zu bewahren. Unter der Gewaltherrschaft der Dreissig-Manner 
in Athen wurde einmal gesetzlich verboten Redekunst oder Philo
sophie zu lehren. Kaum achtzig Jahre spater, unter Theophrastos, 
geschah eine Auswanderung von Horern der Philosophie, die 
man vergleichen kann mit den gelegentlichen Secessionen von Studi- 
renden an einigen Universitaten des Mittelalters, z. B. mit dem Aus
zug von Bologna nach Padua, von Prag nach Leipzig, von Osford 
nach Cambridge u. s. f. Die Riickkehr der unter Theophrastos Aus- 
gezogenen erfolgte erst, nachdem Sophokles, des Amphikleides Sohn 
aus Sunion, wegen seines Gesetzes, dass kein Pliilosoph eine Schule 
griinden oder leiten sollte ohne Genehmigung des Senates und Volkes, 
izapavópco> verklagt und das Gesetz selbst wieder aufgehoben worden 
war 9.

Aber auch eine Besoldung der Lehrer und damit eine 
mittelbare Abhangigkeit derselben vom Staate finden wir erst in der 
spateren Periode bei den agyptischen und pergamenischen Kbnigen,

1) Uebereinstimmender Bericht bei Diogenes L. V, § 38; Athen. XIII, 92, 
ip. 610; Pollux Onom. IX, 5, § 42. Wir werden jodoch auf diesen Gegenstand in 
§ 21 bei der Lehrfreiheit naher einzngehen haben.
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dann unter den rómischen Kaisern. Zu beachten bleibt immerhin, dass 
die Kaiser nichts anderes thaten, ais einzelne beruhmte Lehrer an 
einem yielbesuchten Studiensitze hervorzuziehen und durch ein Ge- 
halt zu ehren, keineswegs aber in den Unterricht eingriffen, und dass 
regelmassig neben den óffentlichen Lehramtern Privatlehrer und 
Privatanstalten sich behaupteten'). Dabei blieb nicht ausgeschlossen, 
dass die Philosophen bisweilen Auszeiclinungen erhielten von der 
Stadt Athen oder auch Geschenke von benachbarten Fiirsten. Nach 
alter Sitte gehórten zu den ersteren: Verleihung des Burgerrechts, 
der Abgabenfreiheit, eines Ehrenkranzes, eines ehernen Standbildes. 
So iibergaben einmal die Athener dem Schulhaupte der Stoiker, 
Zenon, die Schliissel der Stadt und votirten ihm einen goldenen 
Kranz nebst einer Ehrenstatue. Lakydes erhielt vom Kónig Attalos 
einen Garten geschenkt u. dgl.1 2j.

1) K. O. Muller Gbttinger Saecularprogramm 1837, S. 15—17, S. 41—45.
2) Vergl. Weber Commentatio de Acad. literaria Athen. seculo secundo p. 

Chr. constitnta, Marburgi 1858, p. 21 extr. p. 22 sq. p. 24 init.
3) Athen. V, p. 186. XII, p. 547 są.
<) Athen. XIV, 614; VI, 260 iiber die lustige Gesellschaft der „Sechzig“ zur 

Zeit des Philippos, welche ihre Zusammenkiinfte in dem Heiligtum des Diomeischen 
Herakles hielten, Atopeialaywę bei Aristophanes Acharn. vs. 612.

Ais ausseres Band des Zusammenhaltens dieser Scliulen Athens 
dienten, abgesehen von dem lebhaften Treiben der Mehrzahl dieser 
Philosophen iiberhaupt, die gemeinschaftlichen Mahlzeiten oder die 
altherkómmlichen Tiśchgesellschaften, dereń einige jede der 
vier grossen Philosophenschulen aufzuweisen hatte. Diese Sitte war 
aus griechischer Geselligkeit entsprungen und bliihte besonders in 
Theben, wo es so viele Vermachtnisse zu diesem Zwecke gab, dass 
nach einer Angabe des Polybios (Fragm. lib. XX, 6, 6; Athen. X, 
p. 418 b) mancher Thebaner monatlich mehr Tischvereine gehabt 
haben soli ais der Monat Tage hatte. Nach einem Bericht bei 
Athenaios hatten schon Aristoteles und Xenokrates solche Gesell- 
schaftsgesetze gegeben und Theophrastos fiir einen Tischverein zu 
Picknicks, wofiir den armeren Theilnehmern der Beitrag erlassen 
wurde, Geld hinterlassen3). So wurden auch im Kynosarges Trink- 
gelage und Schmausereien gefeiert4). Sehr iippig soli u. a. der mehr- 
erwahnte Lykon die monatlichen Zusammenkiinfte der Peripatetiker 
eingerichtet haben; dieser hatte namlich in dem angesehensten Quartier 
der Stadt einen Speisesaal zu zwanzig Tischlagern (etxoo''zXtvov otxov), 
dort gab er am letzten Tage des Monats fur den Betrag von 9 Obolen 
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seinen Schiilern, nebst alteren Angehórigen der Schule, ein Gelage, 
das bis an den andern Morgen dauerte, und zwar mit solcher Opulenz 
und Pracht, dass der bestimmte Beitrag kaum fiir die Kranze und 
Salben hinreichte. Wiewohl anerkannt wird, dass der gastgebende 
Scholarch diesen Beitrag unbemittelten Schiilern erliess, so wird 
doch das Uebermass der Auslage und das Unphilosophische eines 
solchen Wohllebens getadelt; philosophische Gastmahler sollten nur 
um der Erholung und gesprachigen Mittheilung willen abgehalten 
werden.

Auch der zwanzigste Tag des Monats (stza;) wurde, wie es 
scheint, in manchen Kreisen ahnlich gefeiert. Dieser Tag war dem 
Apollon heilig, und die an diesem Tage geborenen Kinder erhielten 
den Kamen Etxa<5to;, ein hierauf beziiglicher Verein aber nannte sich 
to zotvóv t<lv Etza5śo)v!). Auch die Schiiler des Epikuros, die in 
einem geschlossenen Verein jeden zwanzigsten des Monats ais den 
Gedachtnisstag ihres Meisters feierten* 2), hiessen EixaÓ!<3rat. Auch 
diese monatlichen Etzaós; der Epikureer wurden nicht ohne Tafel- 
geniisse angestellt. Epikuros hatte namlich nach Diogenes L. X, 
§ 17 in seinem Testamente, dessen Inhalt aus mehrfachen Riick- 
sichten hier mitgetheilt werden soli, yerftigt wie folgt: „Ich ernenne 
Amynomachos und Timokrates zu Universalerben, unter der Beding- 
ung, dass sie meinen Garten nebst Zubehor dem Hermarchos (nam
lich seinem Nachfolger im Lehramtj iiberlassen und den mit ihm 
Philosophirenden und den Nachfolgern der Philosophie, denen Her
marchos ihn vermachen wird, um sich dort mit Philosophie zu be- 
schaftigen. Namentlich yermache ich die Anstalt (Starpt^ j im Garten 
den Philosophen meiner Schule, auf dass sie mit Amynomachos und 
Timokrates dieselbe nach Kraften in Bestand erhalten, und ihren 
Erben wie es am sichersten geschehen kann, auf dass auch diese 
letztern den Garten in die gleiche Obhut nehmen, wem immer voń 
den Philosophen meiner Schule er iibergeben werden mag. Mein 
Haus in dem Stadtviertel Melite sollen Amynomachos und Timokrates 
dem Hermarchos und seinen philosophischen Genossen zur Wohnung 
iiberlassen, so lange Hermarchos lebt. Von den Zinsen des Kapitals, 
welches ich dem Amynomachos und Timokrates iibergeben habe, 
sollen diese einen Theil yerwenden auf die Opferspenden fiir meine 
Eltern und Briider und fiir mich selbst am Geburtstage, welcher 

1) Luders Die Dionys. Kiinstler S. 16.
2) Ueber die Bestimmung von Epikur’s ■wirklichem Geburtstag siehe A. Momm

sen Heortologie S. 334 f. ebenda iiber die Eikaden.
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alljahrlich am zehnten des Gamelion gefeiert wurde, und auf die 
Gesellschaft meiner philosophischen Freunde, die am zwanzigsten 
jedes Monats zu meinem und Metrodoros Gedachtniss angeordnet 
worden ist.“ Demgemass feierten die Epikureer, wie bemerkt, 
ais EtzaStarai an jedem zwanzigsten ihres Meisters Geburtstag (Athen. 
VII, p. 298 D). Ueber die wahrscheinliche Lagę des Gartens des 
Epikuros, woselbst auch das Unterrichtslokal seiner Schule sich be- 
fand, sehe man jetzt bei Curt Wachsmuth Die Stadt Athen im Alter- 
thum I, S. 235. 634, A. 2, wo auch die Bezeichnung der Epikureer 
ot ano rcov ztjiwot erwahnt wird.

Von anderer Art war das Gesellschaftsessen, wrelches fiir alle 
athenischen Philosophen der Kbnig Antigonos Gonatas stiftete, die 
Halkyonien genannt zur Erinnerung an dessen Sohn Halkyoneus. 
Alljahrlich ubermachte er hiefiir eine Summę Geldes, nach Diogenes 
L. IV, 41; V, 68. Es hat auch den Anschein, dass die Gesellschaft 
unter den Philosophen nach der Reihe herumging.

In der stoischen Schule gab es einmal sogar drei Tischvereine, 
der Diogenisten, Antipatristen und Panaitiasten (Athen. V, 2, p. 186) 
nach den Namen der drei auf einander folgenden Schulhaupter Diogenes 
von Babylon (eigentlich von Seleukia am Tigris), Antipatros von 
Tarsos und Panaitios aus Rhodos. Es ist móglich, dass dieselben 
ais freie Vereine zur Erhaltung des Gedachtnisses dieser Philosophen 
zusammengetreten waren; aber wahrscheinlich ist, dass sie ihren Be
stand einem bestimmten Vermachtnisse derselben verdanktcn (Zumpt 
S. 16). Noch um das Jahr 260 n. Chr. veranstaltete Longinos eine 
Gedachtnissfeier zu Ehren Platon’s (Porphyr. in Euseb. praepar. 
evang. X, 3).

Solche Gelegenheiten begiinstigten natiirlich ungemein den 
engeren Verkehr zwischen den Lehern und Schiilern der philosophischen 
Schulen. Denn an der athenischen Hochschule der Kaiserzeit gab 
es zwar ein engeres Verhaltniss zwischen einzelnen Lehrern und 
Schiilern, aber es bestanden gleichwohl keine gemeinsamen akade- 
mischen Einrichtungen, keine corporative Vereinigung der Professoren, 
keine gesonderte Schulbehorde fiir die Disciplin. Fiir die innere 
Disciplin dieser Schulen scheint allerdings friihzeitig gesorgt worden 
zu sein; nach Diogenes von Laerte V, 4 hatte bereits Xenokrates 
fiir die Akademie, Aristoteles fiir das Lykeion Schulgesetze gegeben. 
Jedoch hat es den Anschein, dass an der letzteren Anstalt, fiir welche 
ja die demokratische Wahl eines Schulhauptes erweislich ist (oben 
S. 404), ein republikanischer Geist vorherrschte und die Ordnung 
durch die jungen Manner selbst aufrecht erhalten wurde. Nach einer 
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Bestimmung des Aristoteles wurde hier von zelin zu zehn Tagen 
ein Schulwart (ap/ow) gewahlt. In der spateren Periode mochten 
wohl die Lehrer persónlich den Ausschreitungen jugendlicher Schiiler 
gegeniiber eine ziemliclie Strafgewalt ausiiben, wenn nicht etwa der 
in Korinth residirende Prator von Achaia durch argere Excesse zu 
direktem Einschreiten veranlasst wurde.

Seitdem namlich der Wetteifer auswartiger Gonner und Freunde, 
der privaten wie der kaiserlichen Munificenz (Julianos ist auch der 
letzte der kaiserlichen Euergeten) Athen mit einer Fiille von Pracht- 
bauten und grossartigen bffentlichen Anlagen ausgestattet hatte, bildete 
sich ein starker Fremdenbesuch nach Athen aus und steigerte sich 
gleichzeitig auch die Frequenz dei’ Studirenden. Die von Hadrian 
geschenkten Biicherschatze waren ohne Zweifel geeignet, eine machtige 
Anziehungskraft auf die literarisch Gebildeten auszuiiben, wozu dann 
noch der giinstige Umstand sich gesellte, dass unter den beiden 
Nachfolgern Hadrian’s die Stellung der bffentlichen Lehrer definitiv 
geregelt und dabei Athen besonders bevorzugt wurde.

Schiiler undAnhanger eines Lehrers werden bekannt- 
lich nicht selten mit dem Ausdruck ot itspt mi, ot anó rtvo; be
zeichnet !). Ais die Besuchei- seines Unterrichts und seiner Vor- 
lesungen heissen sie podh/tat, axpoatai, optkrj-at, tpomgrai, paptpot, 
a/okaartzot, discipuli, sectatores, sequaces; spatgriechisch auch arcou- 
8aa~ai, o/oZóptot, itoScjfot * 2). Die ais ordentliche Schiiler Angenom- 
menen werden ais ot ev Ta$=t pa&Tjrat bezeichnet, nach Libanios I, 
p. 14; das Verzeichniss derselben ais óptkipdJv -zaTakoyoę, Liban. I, 
p. 527. Bei Philostratos heissen sie bfters ot tpofrdmsę, wie denn 
bei demselben Autor ęotrav ttvt und bei Libanios tportav itapa Ttvt 
oder Ttpo'; rwa geradezu bedeutet Schiiler eines Rhetors sein. 
Bei den Romern war in der Kaiserzeit studere auch kurzweg in dem 
Sinne „seine rhetorischen Studien machen “ in Gebrauch; ausserdem 
bezeichneten die bekannten Ausdriicke assectari, prosequi, deducere etc. 
den gewbhnlichen Umgang der Schiiler mit ihren Lehrern 3). Ueber- 

’) Vergl. Bd. II, S. 183; Grafenhan Geschichte der Philologie I, 387. Ueber 
die Ellipse von paj>;r^c und aucli 8'.3<źaxaZoę sehe mail Sturzii opusc. p. 16; iiber 
den auffallenden inschriftlichen Ausdruck oi itepi ró ńtoyŚMeiOY und ó eni rou ńio- 
yeMetou weiter unten.

2) Philostr. ed. Kays. I, p. 218; Suidas ed. Bernh. II, p. 1270. 1008. 323.
3) Tacit. dial. 2 domi ąuoąue et in publico assectabar. c. 34 hunc 

sectari, hunc proseąui, huius omnibus dictionibus interesse sive in iudiciis 
sive in contionibus sąq.
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haupt aber begegnen uns in der spateren Periode mancherlei Be
nennungen anderer Art. Wenn auch jene von uns im zweiten Bandę 
S. 45. 151 hervorgehobene ideale Auffassung des Verhaltnisses 
zwischen Lehrer und Schiiler bisweilen noch darin sich kund gibt, 
dass Knaben ihrem Lehrer zu Ehren dessen Namen erhalten1), so 
treffen wir spater auch drollige und mitunter sehr anzugliche Spitz- 
oder Stichnamen (łiuovupiat, sobriąuets), die einzelnen Lehrern bei- 
gelegt wurden, und die bald die Prunksucht, bald den gewohnlichen 
Hochmut dieser Menschenklasse kennzeichnen* 2). Ganz besonders 
aber tragen gewisse Klassen oder Curse von Studirenden derartige 
Spottnamen, wie solche in der Geschichte der Universitaten des 
Mittelalters yorkommen, ais Beani, Innocentes, Quasimodogeniti, Pen- 
nale, Rapschnabel, Schoristen u. s. w. So hiessen die Studiosen 
des Rechtes in Rom spottweise dupondii (Digest. Prooem. 2,5) oder 
dupondiarii.

*) Vergl. Xenoph. Anab. II, 6, 12 3iśxswro itpóc aurov ot STpartuJrat tóaitsp 
itaiSsc itpós 8i3aoxalov x-X. Sieuers Leben des Libanios S. 1, A. 1.

2) Vgl. iiber KXeavlh]{ — ępoLrlłję S. 400, und bei Zumpt Ueber den Bestand 
der philos. Schulen etc. S. 81 ó 'EtptM.oę, S. 87 ó xł]KOTÓpawoę, S. 88. Grrafenlian Ge
schichte der Philologie I, 170; II, 83, IV, 26. Viele Beispiele liefert meine Ab- 
handlung iiber die griechischen Stichnamen, Wiirzburg 1877.

3) Bockh C. J. Gr. no. 283; Dumont Essai sur l’eph. att. II, p. 361.
4) Vergl. J. Sommerbrodt im Hermes X, 123 iiber den Musenverein des 

Sophokles.
5) Sievers a. a. O. S. 25, A. 82; oben S. 383.
6) Carm. de vita sua vs. 215; or. XX, p. 332.

Verbindungen und Verbriiderungen der Studiren
den, Yielfach im Sinne des deutschen Studentenlebens und zu 
Zwecken geselliger Unterhaltung, finden wir im zweiten und dritten 
Jahrhundert n. Chr. sowohl bei den Autoren ais auf Inschriften er
wahnt3 4). Der weitaus haufigste Ausdruck hiefiir ist /opóę, was ebenso 
gut die Corporation bezeichnet ais die Zuhórerschaft; auch fkaaoę, 
oóvodo;, Collegium, eigentlich eine religióse Vereinigung, werden im 
allgemeinen Sinn dafiir gebraucht1). Eerner oovooa(a, welches da- 
neben noch speziell ein theoretisches „Colleg“ oder ein Privatissimum 
bedeutet5). Ereilich werden mit auvo3oę, oovsppaata, aop^twa!?, Colle
gium, sodalicium, meistens Genossenschaften und Corporationen von 
Kiinstlern und Handwerkern bezeichnet; aber von Studirenden finden 
wir zoipv:ov und ayŚATj gebraucht bei Themistios, wohl auch tppatpta 
bei Gregorios von Nazianz6). Die Mitglieder solcher Yerbindungen 
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oder Clubs (źratpetat *),  $uva>poaća!, ópii.tai, factiones, sodalicia) heissen 
entsprechend /opsu-at, e-atpot, opik^Tat, auvoootaaTat, ot cit/oSts;, aup- 
ęotTTjTa''1 2). Der Vorsteher oder Prases, „Senior“ einer solchen Ge
sellschaft heisst /opij^óę, d tou /opou Kpoa-ar^ę, zoputpaloę, auch azpw- 
ptTirjC, weil er das ius pallii scholastici hatte; daher die Erklarung 
bei Hesychios s. v. azpojptTat • ot pst^oysę. Siecers Leben des Liban. 
S. 32, A. 153 denkt bei dem Namen azp(op.Ixai an die sogenannten 
„bemoosten Haupter“, wegen der Stellen Gregor. Naz. or. XX, p. 327 
óaot zepiTTOt Ta aoęiaTtza zat TtpoaaYcuyoi Tcoy /.TjppaTow, und Olymp. 
bei Phot. 80, ed. Bekk. p. 60 b 30 von den Eingeweihten: 8aitava; 
Brapouę <pavspd; e?ę touj tójv 8tatptj3<oy 7rpoaTaTaę toó; heyo- 
pfyooę azpwptTaę. CresolUus dagegen verstand die Lehrer darunter. 
Freilich, bemerkt Siecers, konnte azptopiTat gewiss mit azpwpta, 
Schulterknochen, zusammenhangend ein Studentenausdruck auch fiir 
jene sein; doch scheint es mir hier nicht recht zu passen, dass den 
Lehrern jener Aufwand bestimmt wird; ganz anders, wenn „die 
Schulterknochigen" auf die Senioren der Verbindung bezogen wird.

1) Philostrat. Vita Apoll. Tyan. VIII, 24 ettket et Sjyeitóue^t aurui
T?jt eratpetat.

2) Cf. Xenoph. Nem. I, 6, 1 ; Heli. II, 4, 20 Su-p^opeuTai, £up.tpott>]Tai, $uarpa- 
Tiurrat. Bekk. An. Gr. I, p. 64 ajppa&7]tat • ot d'zpi3e'ę ajpuporojrat.

3) Bei Dumont II, 361; bei Dittenberger im C. J. Att. III, 1 findet sich 
noch keine Spur derselben.

Auch in grosseren Ephebenverzeichnissen finden wir Spuren 
von dem Bestande religioser, militarischcr und geselliger Vcreine 
(biaaoi, aoarpśppaTa, epayot), die dem Gesammtverbande der Epheben 
gleichsam angegliedert erscheinen und dereń Mitglieder zuerst ais 
Epheben iiberhaupt, dann noch ais die Angehórigen einer besonderen 
Verbindung genannt werden. So sind auf einer Inschrift, die wahr
scheinlich aus der Zeit des Kaisers Commodus (180 — 192 n. Chr.) 
oder doch nicht viel spater zu datiren ist3), nach dem iiblichen 
Katalog der Epheben noch eigens die Namen zweier angereihten, 
wahrscheinlich mit einander rivalisirenden Gesellschaften erhalten; 
jede davon ist durch neun Mitglieder vertreten, die ais 0ryafi.8at und 
cHpazXsi8at geordnet und dereń Namen bereits im Ephebenyerzcich- 
nisse vorausgegangen sind. Ganz abgesehen von der Benennung 
folgt fiir uns aus der fiir ein militarisches Guo-pspga zu geringen 
Anzahl der Mitglieder, dass dieselben einem urspriinglich mehr reli-
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giósen Yerbande angehbrten ’). Es hat sogar allen Anschein, dass 
in Athen die beiden Vereine der Theseiden und der Herakleiden 
jederzeit eine bedeutsame Stellung eingenommen haben. In allem, 
was uns hieriiber berichtet ist, gibt sich ebenso sehr ein Zusammen- 
gehen derselben und eine gewisse Gemein s am keit der Inter
es sen kund ais dereń Gegentheil in einer stets wiederkehrenden 
Rivalitat, die wahrscheinlich auch in der spateren Periode noch 
einen politischen Beigeschmack hatte. Denn fiir die Hera- 
kleischen offenbart sich (trotz dem Herakles im Unterrichtslokal der 
Kyniker) ein aristokratisch-dorischer Zug, wahrend fiir die andern, 
mit demokratischem Element, der jonische Theseus das Prototyp 
geblieben zu sein scheint. Eine Sita pry; erwahnt ein-
mal Eunapios V. Soph. p. 97; ihre Mitglieder konnten vielleicht ais 
eine Gesellschaft von ,zwanglosen“ Her akl eischen sich orga- 
nisirt gehabt haben.

Wie bekannt ist, lassen die attischen Sagen von den He ld en- 
tliaten des Theseus deutlich genug das Bestreben erkennen, 
einen nationalen Helden und Heiland Theseus dem 
Herakles gegeniib erzustellen. Wer an einem reisenden 
Fremdling sich vergriff, war den Hellenen ein Barbar, ein Ungeheuer, 
durch dessen Beseitigung man sich den warmsten Dank seiner Mit- 
biirger erwarb. Solche Tliaten aber wurden gerade von Herakles 
erzahlt; aber auch Theseus wird rerherrlicht ais Racher alles Un- 
rechts und ais Beschiitzer der heiligen Gastfreundschaft. Die Ana- 
1 ogień, Erlegung von Ungeheuern etc. ziehen sich hindurch bis in 
die spateste Periode, in der Literatur wie in der Kunst. 
Bisweilen werden geradezu ais Begriinder mensclilicherer Sitte ge
nannt entweder Theseus (Plutarch. Thes. 29) oder Herakles (Ailian. 
V. Ilist. XII, 27). Beide bekampfen die und uflpiTtou1 2).

1) 'Ilpazliję findet sieli bekanntlich auch ais Epitlietan schlechtweg; iiber 
Herakleisten im spartanischen Platanistas sieh oben S. 219; iiber den Diaao? der 
Herakleisten von Delos vgl. Foucart Des associations religieuses chez les Grecs 
p. 83. 108. 150. 153.

2) Apollod. II, 7; Plut. Thes. 9—11; Pausan. II, 1.
3) Dion Chrys. ed. Dind. I, p. 328. 349 'Hpazlea xal Gijsśa xai touj dllous

iqpi8eou{. II, p. 264. 297 vixi;<pópoaę, evówX'.ov Ilpazlr^ę itapuaytcw.

Eigentlich ist nur der Unterschied, dass Herakles, der den ery- 
manthischen Eber und den nemeischen Lbwen bezwungen, nicht aus 
Cheiron’s, des Heldenerzieliers Schule, hervorgegangen war, gleich 
Theseus, der den marathonischen Stier, gleich Meleagros, der den 
kalydonischen Eber vertilgte3). Nach einer Angabe des Pausanias 
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I, 39, 2 hatte sodann Theseus den Ringkampf, in dem vor 
ihm nur riesige Grosse und Starkę des Leibes entschied, zuerst 
kunstmassig geiib t und auf bestimmte Regeln gebracht. 
Es wird sogar dem Theseus auch mit Herakles ein Ringkampf bei- 
gelegt, der unentschieden geblieben sei ’). Wiederum befreit Hera
kles den Theseus, nach der merkwiirdigen Erzahlung bei Ailianos V. 
H. IV, 5, ais ihn der Konig der Molosser Aidoneus gefangen hielt.

In vielen griechischen Gymnasien waren daher neben dem 
gewóhnlichen Bild des Hermes ais Schutzgottes der Pa
lastra, Herakles oder Theseus oder auch beide Heroen 
zugleich aufgestellt1 2). Wie Herakles, so hatte auch Theseus, 
dessen Namen manche, wie noch Creuzer Symbol. IV, 119, ais 
„Ordner“ von ®śa8a>. deuteten, seine Arbeiten (ahkooę), und diese 
Gleichstellung mit Herakles wurde sogar sprichwórtlich in aXXo; 
outo; 'Ilpsz/.^ę 3).

1) Eustath. ad II. V, p. 448 B. Phot. cod. 190, p. 151.
2) Pausan. IV, 32, 1; Verg. Aen. VI, 121, mit den Bemerkungen desGellius 

N. A. X, 16 iiber diese Stelle.
s) Phot. Bibl. c. 190; Paroem. Gr. edd Schn. Leutsch. I, p. 190.
4) Schol. Aristoph. Plut. 1013. Plutarch. Thes. 30 xal rip półjc.y 'HpaxXst 

07jaś<»; anojSaaowrot xrX. Stark § 58, A. 30.

Nach Ailianos V. H. XII, 15 apa o Adę zat AżzppTję
psta ita'.8tu>v naw acpófipa, hatte Herakles allerdings sogar einen 
kinderfreundlichen Zug; aber ebenda III, 32 wird auch erzahlt, dass 
er seinen eigenen Lehrer Linos erschlagen habe.

Indessen in Athen ward Herakles gleichsam ais Aus- 
landcr betrachtet, der ais solcher nur zu den kleinen, nicht auch 
sofort zu den grossen Mysterien gelangen konnte, letzteres erst durch 
Vermittlung des Theseus4). Es ging sogar die Sagę, viele der in 
Attika dem Herakles geweihten Heiligtiimer hatten friiher dem 
Theseus gehórt und seien von diesem auf den Herakles iibertragen, 
so dass ihm selbst nur vier verblieben waren.

Man hat wohl nicht mit Unrecht ein Zuriicktreten des Theseus 
gegen Herakles mit dem des Poseidon gegen den Apollon verglichen 
und aus dem gleichen Grunde erklart, namlich so, dass der Theil 
der Bevolkerung von Attika, welcher dem Cult des Apollon und des 
Herakles ergeben wrar, ein Uebergewicht iiber den andern, welchem 
Poseidon und Theseus angehbren, gewonnen habe. Beide, Apollon 
und Herakles, erscheinen uns auch noch in spaterer Zeit ais die 
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Hauptgotter von Marathon, also in der Tetrapolis 9, und die Tetra- 
polis wird einstimmig ais der von den unter Xuthos Anfiihrung ein- 
gewanderten Hellenen (nicht Joniern) besetzte Distrikt von Attika 
bezeichnet. Die marathonischen 'Hpazketz ais die altesten und ersten 
wurden sogar mit Agonen der a7śvs 1 ot und Ttpeopótspoi g e - 
feiert* 2 3 * * * * * 9). Im Herakles Matvóp. des Euripides vs. 310 ff. ist die 
historische Uebertragung von Cultstatten des Theseus an Herakles 
ausgesprochen. Alter Heraklescult war auch im Kynosarges vor 
dem Diomeischen Thor; alle fiinf Jahre wurden daselbst 'Hpazl.sta 
gefeiert, wohl dieselben mit den ‘Hp. A.opećolę bei Aristophanes 
Ran. 651 3).

1) Hermann-Bahr Staatsalt. S. 361, A. 16; Schumann Gr. Alt. II2, p. 511; 
Stark Gott. Alt. S. 433 ; A. 21. 22. Neuestens ist eine Inschrift gefunden, woriiber 
Dr. Lampros in der Epliemeris vom 14./18. Septbr. 1878 berichtet, in welcher die 
Einwohner der Tetrapolis ais eine besondere Genossenschaft mit einem eigenen 
Archonten dem Dionysos einen Gegenstand widmen. Die 4 Orte der Tetrapolis 
finden wir in einem Collegium von 4 Opferbesorgern vertreten.

2) Vergl. Panofka Zeus Basileus und Herakles Kallinikos 1847, S. 7.
3) Ueber die religiose Syntelie der fiir den Heraklesdienst und die

Beziehung des Namens auf das zuvóc evapyes, das Herauffiihren des Hollenhundes,
vgl. Góttling Ber. der Leipz. Gesellsch. d. Wiss. hist.-phil. Klasse 1854, S. 16 ff.,
oben S. 52. Aber auch noch in anderen Demen gab es 'HpazZeta und war Herakles
Gemeindegott (O. Muller Dorier I, 438; Herm.-Bahr S. 451, A. 6.). Ob hierher
auch der Pluch gehórt etę Ku^óaapyec? Paroem. Gr. I, p. 246.

9 Ueber die Parallele zwischen Theseus und Herakles sieh auch Pausan. I, 
15, 3. 32, 4.

Allen Doriern war der Cult des Apollon und des Herakles ge- 
meinschaftlich, wenngleich fiir den eigentlichen Staatsgott Apollon 
galt und nachstdem Zeus, natiirlich mit dem gebuhrenden Vorrang 
des Gottes vor dem Heros. Die unverkennbaren dorischen Elemente, 
welche dem attischen Apollodienste beigemischt sind, fallen in den 
jonischen Colonien dergestalt weg, dass sie in Attika nur aus den 
namlichen Einfliissen abgeleitet werden konnen, die ebenda die Ver- 
ehrung des Landesheroen Theseus hinter dem argivischen Herakles 
haben zuriicktreten lassen.

Isokrates sagt von Herakles, dass er seine Unsterblichkeit 
wesentlich Athen verdanke, weil er zuerst in Marathon góttlich ver- 
ehrt worden sei. Die athenische Demokratie fiihrt er auf Theseus 
zuriick 9.

Namentlich galt nun aber den spatern Athenern Theseus 
ais das Ideał eines Epheben. Alle die zahlreichen Denkmaler, 
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die sieli auf seine Geschichte beziehen, stellen unseres Wissens ihn 
in der Blute der Jugend dar. So feierten ihn die attischen 
Epheben und entlehnten mit Vorliebe, wie es scheint, aus seinem 
Sagenkreise den Stoff fiir ihre epideiktischenVortrageJ).

In nichts wollten die Athener mit ihrem Theseus geringer sein 
ais die Bóoter mit ihrem Herakles. Bootische und attische Dichter, 
wie Redner, wetteiferten, wer den andern im Preise seines Helden 
iibertreffen werde. Immerhin ist schwer auszumachen, in wieweit 
in den Heraklidensagen ein lieroisches Furstentum, in der Theseus- 
sage die conkrete Reprasentation eines jonischen Furstenstammes 
sich darstellen mag. Was indessen in Athen an den Namen Theseus 
gekniipft war, trug den Charakter constitutioneller Einrichtungen an 
sich, die damach bis ins heroische Zeitalter hinaufreichen sollteu. 
Dass aber die Burger Attikas urspriinglich nicht ais Burger eines 
Staates verbunden waren, lasst sich leicht erkennen, auch ohne die 
Ueberlieferung, dass es vor Theseus zwólf Gemeinden, aber kein ge- 
meinsames Prytaneion gegeben habe* 2).

*) Vgl. C. J. Att. III, 1, no. 52 Beschluss der Epheben aus der Zeit nach 
Hadrian, Ende des 2. Jahrh. iiber die Aufzeichnung einer solchen Rede: 
■toR ecp^otę- ■róv,npOTpsifrizov kofOY ev aMa^pd^at, ów.va 'Iaoypuaos
<t>Xueuc ó apyiuj ro»v ś<p^<uv zal ■pjpzaaiap/oj zal aY<ovo0ŚT>]? tou itepl aKzijc . . . . [śv 
pev rai śitalv<u] Jnwa ®>jae<uę e”itop.sv ijpett, .... a't5’ e’a’ 'AtBpai, r' -rrpiv
•rcóitc, coli. no. 401. 402 ai’8’ e’a ’A3ptavo5 zal ou/l nóktc. Oben S. 331 u. 389.
Bei Dumont II, p. 361, 6 lófouę itporpeimzouc eiitov zrl.

2) Wachsmuth Gr. Alt. II, 159; Hermann-Bahr Staatsalt. S. 62, 8. 340, 13 
362; Stark Gott. Alt. S. 361, 9. 20 S-jDotzśaia zu blallat.

3) Soph. O. Kol. 1062; Eurip. Tro. 31; Yerg. Georg. II, 383.
<) Philoch. bei Plut. Thes. 35; Pauly's Realencyklop. S. 1872.

Dass hiernach die Athener selbst auch hiessen,
ist bekannt3}. Von den Giebelfeldern am sogen. Theseion zeigen 
die zehn an der Ostfront Thaten des Herakles, die acht iibrigen 
Kampfe des Theseus. Das Theseion namlich sollte zugleich auch 
ein Ehrendenkmal fiir Herakles, den Verwandten, Freund und Ge- 
fahrten des Theseus sein. Daher waren die Thaten des Herakles 
vereint mit denen des Theseus fiir die Sculpturen des Tempels ge- 
wahlt, und zwar erhielten die ersten die beste, am meisten in die 
Augen fallende Lagę und Stelle, da Theseus dem Herakles die ersten 
Ehren seines Vaterlandes abgetreten hatte. Sonach beziehen sich 
alle Metopen an der Fronte des Tempels soweit sie sich erklaren 
lassen, auf die Thaten des Herakles, dagegen die Metopen an den 
beiden Seiten auf die Thaten des Theseus4).
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Was nun freilich die engeren Beziehungen der Theseiden 
und Herakleiden ais Ephebenvereine unter sich und zu den 
iibrigen Epheben anlangt, so fehlen uns dariiber bislang alle Nach- 
richten, indem die betreffende Inschrift leider nur die Namen der 
Mitglieder iiberliefert. Dagegen sind wir ungleich besser und aus- 
fuhrlicher unterrichtet iiber das Thun und Treiben solcher Vereine 
von jungen Mannern in den spateren Zeiten, durch die Bericht- 
erstattung eines Philostratos, Eunapios, Libanios, Julianos, Himerios, 
Ammianus Marcellinus, Sozomenos, Gregorios von Nazianz, Basilios 
des Grossen.

Zumal in den wertyollen Aufzeichnungen aus der letzten Periode 
des Hellenismus, dem Zeitalter des Kaisers Julianos, ersehen wir, 
dass damals auf den kaiserlichen Schulen Verbindungen von Studiren- 
den bestanden, die in mancher Beziehung an die Nationes an den 
Universitaten von Bologna, Padua u. s. w., aber auch an die spateren 
„Landsmannschaften“, „Orden“ und Verbruderungen erinnern. Jedoch 
war, im Unterschied von den „Nationen“ der Uniyersitaten des 
Mittelalters, das Prinzip dieser Verbindungen der athenischen Iloch- 
schule durchgehends, wie es scheint, nicht die gleiche Abstammung 
der Mitglieder, sondern yielmehr die gemeinschaftliche Stellung zu 
den befreundeten oder verfeindeten Lehrern. Derartiges war Iibrigens 
schon in den Gegensatzen zwischen Sokrates, Platon, Aristoteles 
seinerzeit zum Ausdruck gekommen (S. 403). Dabei war selbstver- 
standlich nicht ausgeschlossen, dass die jungen Manner, wenn sie 
einen Landsmann ais Lehrer yorfanden, fiir diesen vorzugsweise 
Partei nahmen 1), und iiberhaupt liessen sie sich unter andern Dingen 
besonders den Ruf und die Frequenz eiDzelner Professoren angelegen 
sein. Allerdings bleibt es fiir uns yorlaufig noch zweifelhaft, wie 
weit wir die mannigfaltige Ausbildung dieses Vereinswesens an den 
hellenischen Schulen zuriickdatiren diirfen. Halten wir indessen die 
ziemlich ausfuhrlichen Nachrichten bei Libanios und Philostratos zu- 
sammen mit den oft erganzenden Mittheilungen eines Eunapios, 
Gregorios u. a., dann lasst sich mit Wahrscheinlichkeit folgern, dass 
solche organisirte Vereine der Horer an den hóheren Unterrichts- 
anstalten theilweise wohl schon in der makedonischen Periode und 
jedenfalls im ganzen Zeitalter der sog. zweiten Sophistik, d. i. jener 
Prunkredner und Wanderlehrer seit dem Jahre 100 der christlichen 

J) Gregorios Naz. or. XX, 15 aoęistofraYOuaiy wJv vśu>v ot irXetSTOi
scal aępovśsrepoi.

t
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Zeitrechnung, bestanden haben. Vollends seit der Errichtung der 
athenischen Dpóvot durch Hadrian und Mark Aurel scheinen haupt- 
sachlich durch landsmannschaftliche Unterstutzung der Ruf und die 
Freąuenz mancher Vorlesungen aufrecht erhalten worden zu sein. 
Auch gebrauchten die Lehrer, aus Besorgniss Schiiler zu yerlieren, 
jede mbgliche captatio benivolentiae, selbst den Eltern der Studiren- 
den gegeniiberi). Aus demselben Grunde scheuten sie natiirlich vor 
der Anwendung einer strengeren Disciplin in der Regel zuruck. 
Schon die Móglichkeit zu einem andern Lehrer iiberzugehen (atto'- 
araaię) musste jedoch wie in anderer Hinsicht, so besonders fur die 
sittliche Haltung der jungen Leute hochst nachtheilig werden. Um 
dies zu verhiiten, versuchte man unter anderm um 353 n. Chr. ais 
eine Art Cartellvertrag (aov&7]zij, vgl. des Libanios Schrift itspt 
oovOł;x<uv) eine Vereinbarung zwischen den Lehrern zu Stande zu 
bringen. Indessen ohne sichtbaren Erfolg. Das einseitige Ueber- 
wiegen der rhetorischen Bildung und daneben die Ueberschwiinglich- 
keit und Mystik gewisser Neuplatoniker, insbesondere aber die Eitel- 
keit der Docenten und das Factionswesen ihrer leidenschaftlichen 
Anhanger, dies alles erfiilltc das politisch langst still gewordene 
Athen mit Hader und Unruhe von ganz eigener Art. Unwillkurlich 
wird man dabei an die Schilderungen des unruhigen Lebens erinnert, 
welches in Padua und an anderen Universitaten im siebzehnten Jahr- 
liundert gang und gabe war.

So erzahlt uns Libanios ganz bestimmt, es habe zu den Auf- 
gaben des „Senior" einer solchen, zu Ausschreitungen geneigten Ver- 
bindung2) gehórt, an der Spitze der wohlgeriisteten Briiderschaft 
nach dem Peiraieus oder selbst bis zum Yorgebirge Sunion zu ziehen, 
um die aus dem Osten, von Aegypten und den Pontoslandern an- 
kommenden Neulinge (vs7jkt)5e; = „Fiichse", in Oxford freshmen ge- 
heissen) vorsorglich in Empfang zu nehmen und fur seinen, resp. 
den von seiner Verbindung begiinstigten athenischen Sophisten zu 
pressen, die andern Briiderschaften aber, welche die gleiche Absicht 
hegten, mit Kniitteln, Steinen und selbst mit dem Schwert zu be- 
kampfen und zuruckzuschlagen. Ja schon in seiner eigenen entlegenen 
Heimat und ehe er nach Athen kam, wurde mancher Studiosus fiir 

Liban, ed. Ileiske III, p. 443. II, p. 600 xpiverai ydp Ą e-litpapa rfl r<»v 
Ó[iiXt]tu>'v aptOpoi. zrarai 8ł itkeious ó ęikipi tt;v ap}d]v xexx>;pevoę, itapa8i8óvriov t<dv 
■narśpaw ou 8ta touj Kopiec, aD.a 8ta Taór7]v ri)v 8uvap.iv xrk.

?) Ennap. Vit. Soph. p. 97 itpoear^zet 8ś wije arazTOU (draxxou<U]{?) Jhtapwję, 
yon einem „Corps“, des sich Sparta nannte.
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den einen oder den anderen Lehrer geworben („gekeilt“) und gleich- 
zeitig verpflichtet einer bestimmten Verbindung beizutreten, oder 
auch, wie dies bei Libanios der Fali war, den miiheyollen Ehren- 
posten eines Prases der Verbriiderung zu iibernehmen ’). Wie weit 
der Terrorismus ging, zeigt uns derselbe Autor; er kam nach Athen, 
um bei dem Rhetor Aristodemos zu horen, fur den man ihn schon 
in Antiochia geworben hatte, gerieth aber in die Gewalt einer Ver- 
bindung, die zu dem Rhetor Diophantos hielt und ihn erst wieder 
freigab, nachdem er zu Diophantos geschworen hatte1 2).

1) Liban. II, p. 313; Sievers a. a. O. S. 32, A. 151.
2) Liban, de fort, sna p. 16.

3) Sueton. Otho 2 invalidum ąuemąue obyiorum vel potulentum corripere ac 
distento sago impositum in sublime iactare etc.

Philostrat. Vita Apollon. VIII, 15 vedr>]; r; cmdarji trfi ’A3^vaCe 
iporeinaa. Vit. Soph. II, 1, 13 oi ’A&7]vatoi puaftou Se^opsnoi ©pazia zai Ilo-rnza petpazta 
za$ aXX<ov e0viuv [3apfidpu>v JuneppuTjzoSa xtX.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung), 27

Dass es bei solcher Haltung der Studirenden in damaliger Zeit 
an mutwilligen Streichen nicht gefehlt haben werde, lasst sich denken. 
So setzten sie z. B. einen rerhassten Padagogen auf einen Teppich, 
der iiber die Erde gespannt war und mit den Handen gehalten 
wurde, dann liessen sie den Teppich mit seiner Last plotzlich so 
weit wie moglich in die Hóhe schnellen; der Padagoge halt sich zu- 
weilen darauf und kommt dann unversehrt davon, oder aber er stiirzt 
herab und beschadigt sich selbst lebensgefahrlich. Es ist dies die in 
Rom sogenannte sagatio3). Libanios hielt sogar einmal eine Rede 
Kepi TaKTpo; III, p. 252—271 iiber diesen schlimmen Spass, worin 
er unter anderm seine Schiiler fragt, ob sie, da man im Alter sich 
gern die Jugendstreiche erzahle, dereinst auch diesen erzahlen werden. 
Zu diesem ziigellosen Treiben gehbrten notwendig Trinkgelage auf 
Trinkgelage, Schulden aufSchulden. Von Honorarschulden ist gleich- 
falls die Rede bei Libanios I, p. 452, auch von der Eintreibung von 
Geldbeitragen durch einen Famulus (staię), ebenda II, p. 312; wieder- 
holt auch von der Armut vieler Studenten und yon ihrer Unter- 
stiitzung durch athenische Biirger. Pensionsanstalten, etwa den 
„Bursen“ des Mittelalters entsprechend, gab es, soviel wir wissen, 
nicht; denn das Gymnasium Diogeneion (vgl. S. 426) befasste sich 
nur mit einer jiingeren Altersklasse; und jenes yoriibergehende Zu- 
sammenwohnen in improvisirten Hiitten (zaZuftat), das im II. Bd.
S. 214, A. 6 erwahnt ist, kommt hier nicht in Betracht. Die zuge- 
reisten Studenten4) wurden bei den Burgern der Stadt Athen unter- 
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gebracht, die jiingeren Schiiler ohne Zweifel mit ihrem Padagogen 
(Liban. II, p. 359); erst aus Cod. Theod. XIV, 9, 1 erfahren wir, 
dass fiir die hospitia der in Rom Studirenden óffentlich gesorgt wurde 
oder werden sollte.

Aber auch an jenen sonderbaren Brauchen und symbolischen 
Ilandlungen bei der Aufnahme der neuzugehenden Studenten, die 
man auf den deutschen Universitaten ais „Deposition" bezeichnete, 
scheint es an der damaligen Hochschule von Athen nicht gefehlt zu 
haben. Zw’ar hat Mufher (Zur Verfassungsgeschichte der deutschen 
Universitaten S. 22), der niichst K. v. Raurner (Gesch. der Padagogik 
Bd. IV, S. 41 ff.) sich mit der Geschichte der Artistenfacultat, dann 
mit der Deutung des Ceremoniells der Deposition wohl am sorgfal- 
tigsten unter den Neueren beschaftigt hat, die Ansicht ausgesprochen: 
„Die Deposition scheint eine deutsche Erfindung zu sein; weder auf 
den mittelalterlichen italienischen Universitaten noch in Paris findet 
sich eine Spur derselben". Indessen ware es denn ganz unmbglich, 
angesichts mehrfacher Andeutungen der alten Schriftsteller iiber ein 
analoges possenhaftes Ceremoniell, dass ein guter Theil davon durch 
Tradition in heiteren Gesellschaften sich erhalten und fortgeerbt haben 
konnte? Wie nach deutschem Brauch im Mittelalter, so ward auch 
in Athen eine fbrmliche akademische Feier veranstaltet behufs der 
Aufnahme in die Studentenschaft (reAsrat, beschrieben bei Gregor. 
Nazianz. or. XX, 16). War der Neuling in der vorhin angegebenen 
Weise so zu sagen eingefangen, dann wurde er von jedem Mitglicd, 
das da wollte, bald auf grobere, bald auf feinere Art gehanselt. 
Denn dadurch, meinte man, werde am besten die Ueppigkeit ge- 
dampft und die jungen Leute zahm gemacht1). Derselbe Gedanke 
liegt aber bekanntlich ais ausgesprochener Zweck dem ganzen scur- 
rilen Ceremoniell der deutschen Deposition zu Grunde. Die Ein- 
weihung des Neuzugehenden wird von Olympiodoros bei Photios Bibl. 
cod. 80 p. 60, b. Bekk. und weiterhin bei Gregorios a. a. O. uber- 
einstimmend beschrieben wie folgt: Er wird in feierlichem Aufzuge 
iiber den Markt nach dem Bade gefiihrt. Die, welche ihm voran- 
schreiten, erheben ein gewaltiges Geschrei, dass er stehen bleiben 
solle, denn man wolle ihn nicht einlassen, und drangen ihn wieder 
zuriick. Dagegen schieben diejenigen, die ihm folgen, ihn yorwarts, 
und diese erlangen zuletzt den Sieg. Der jungę Mann wird einge- 
lassen, badet und hat damit die Weihe eines Studirenden empfangen.

1) Liban. I, p. 14 sqq. Gregor. Naz. or. XX, 16, p. 327.
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Ausnahmsweise konnte diese Willkommceremonie auch erlassen werden, 
wie dies bei Basilios, dem Freunde des Gregorios, der Fali war. 
Olympiodoros setzt noch hinzu, dass der Aufgenommene dann den 
gewbhnlichen kleinen Mantel (Tpt'P<ov, pallium) erhielt, den vorzugs- 
weise die Studirenden, auch die stoischen und kynischen Philosophen 
trugen1). Das Ganze wurde dann mit einem Schmause beschlossen, 
zu dem die azpwpt-at, gleichsam ais ein Seniorenconvent, vielleicht 
auch einzelne Lehrer geladen waren (Olympiod. 1. c. darowa; et; 
toó; Ttuv SiaTp$cuv itpoa-tdraę). Alles, wie man sieht, ungefahr so wie 
bei der ehemaligen Feier des Ritus der Deposition in einer deutschen 
Artistenfacultat.

1) Siehe Abbildung bei Rich nach einer Statuę in der Villa Borghese.
2) Hesych. śuAozp. /8satvł] p.e8i;, euiloc zpaatę, itap’ ’A8>;vaiot{ zare^eiro roić

Ttawuytjouat Sta -ó p-żj 8uvas8at areyew ró itav»u^tCetv. Suidas s. v. Photios: 8eiitvo5at 
zat v‘jzrepejouat zara^etv Ttuv zatptapevtuv t<i>v etuXtuv 8rtnvtov rouę Ctuuoó; irpój rota-jr>]v 
xózpapiśvouc, coli. Demosth. Rede fiir den Kranz p. 242, 13; Paroemiogr. Gr. II, 
p. 743; Reki:er An. Gr. I, p. 258, 12 euilozp. zara^uatę rtuv Cu>utuv rwv bcdIiot
8eiitvujv ćiti roóę zoip.tupevout rtuv aupictvdvru)v. Xapt(3avsrai 5i zat ertt xarY]fopią 
apy_attuv Ttpa^p-artoY.

Wie unbestimmt ferner auch die Angaben der alten Lesiko- 
graphen iiber śtokozpaota lauten * 2), so liegt doch, nach unserer Mei- 
nung, kein Grund vor, weshalb der damit bezeichnete derbe Scherz 
mit dem famosen und burschikosen Ritus der Deposition und ahn- 
lichen Gebrauchen, wie sie bei der Aufnahme Neuzugehender in 
Schwang waren, nicht in Beziehung stehen konnte. Zwar in der Ge- 
schichte der Universitaten von Bologna, Paris, Prag, Padua etc. 
findet sich kein rechter Anhalt, um einen Zusammenhang dieser Ge- 
brauche nach riickwarts mit alteren Gepflogenheiten zu erweisen. 
Und dies mag auch der Grund sein, warum die neueren Bericht- 
erstatter von diesen Dingen meistens schweigen. Raumer Gesch. der 
Padag. IV, 44, A. 1 erwahnt bei Gelegenheit der Deposition ledig- 
lich Conring Ineptiae petulantis iuventutis scholasticae 1681; letzterer 
aber citirt seinerseits jene Stelle des Gregorios von Nazianz, worin 
dieser die in Athen iiblichen Vexationen der Novitien erzahlt; im
6. Jahrhundert habe dann Kaiser Justinian das Plagen der Novitien 
verboten, die nach Konstantinopel und Berytos kamen (Cf. Digest. 
prooem. 9.). Kliipfel Geschichte und Beschreibung der Universitat 
Tiibingen S. 182 f. spricht zwar von der „Weihe des Fuchsen zum 
Brandfuchsen“ durch das Sinnbild eines angeziindeten Papierzopfes, 
leitet aber den „Coinment“ von dem Ceremoniell her, wie es am 

27*
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elegantesten sich am Hofe Ludwig’s XIV. entwickelt hatte, haupt- 
sachlich deshalb, weil die betreffenden technischen Ausdriicke mei- 
stens dem Franzósischen entnommen seien. Nur K. Fr. Weber Com- 
mentatio de Acad. literar. Athen. Marburgi 1858, p. 13 not. 81 scheint 
an einen Zusammenhang der alten lustratio academica mit der neuen 
depositio gedacht zu haben.

Nach unserer Ueberzeugung sind jedoch die studentischen Ge
brauche viel alter ais man denkt, und hangen hochst wahrscheinlich 
mit dem Thun und Treiben der Studirenden des 4. und 5. Jahr- 
hunderts zusammen. Daraus, dass wir fiir die alte Zeit nicht gerade 
einen „krassen Fuchs“, auch keinen Brand-, Gold-, Leib-, Schlepp- 
und Waffenfuchs" aufzeigen konnen, folgt eben nicht, dass solche 
symbolische Brauche, wie die beschriebenen, in Schulen und heiteren 
Gesellschaften sicht nicht forterhalten konnten. Haben wir doch fiir 
das im 16. Jahrhundert ais Bewillkommung iibliche Fuchspre 11 en 
die yorhin erwahnte analoge sagatio der Alten ]), desgleichen die 
bestimmten Angaben iiber einen dem „Fuchsenbrennen11 entsprechen- 
den lustigen Scherz1 2).

1) Man vergl. aucli die „Briniade11 in franzósischen Internaten, den barbari- 
schen Brauch, einen missliebigen Zógling an die Wand zu driicken. Allg. Zeit. 
1880, 13. Jan. no. 13, S. 174 iiber einen Yorfall in Angers und an der Schule von 
Saint-Cyr in Frankreich.

2) Liban. I, p. 230 za-a/e?! uBoip, in Sparta, zari lourpóv ró ’Afhgv>j«i itarpuoy- 
bei Theodor, prodrom. im zweiten Tetrastichon auf Basilios den Grossen; Eunap. 
in Proaires. p. 75; Zosimos lib. V; dann die vorhin angedeutete Beschreibung bei 
Gregorios von Nazianz uud bei Photios in den Escerpten aus Olympiodoros.

3) Der Name ist vom Lokal, in dem die Sitzungen der Synode gelialten 
wurden; trulla oder trullum (Schópfkelle) war terminus technicus fiir alleKuppel- 
gewólbe (Du Cange s. v. trullus). Die Worte der Sitzungsakten weisen auf einen 
kuppelartig gewólbten Saal (oder Kapelle) des kaiserlichen Palastes in Konstan- 
tinopel hin.

Schwarz Gesch. der Erziehung I, 490 dachte gar an einen Zu
sammenhang dieser „Weiheu mit den Mysterien, wahrscheinlich wegen 
des Ausdrucks Tskerat, dessen sich auch Gregorios von Nazianz be- 
dient. Merkwiirdig ist aber doch, dass noch im 7. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung die Studirenden des Rechts in das Theater ge- 
leitet wurden, um daselbst ihre neue Kleidung zu empfangen (vergl. 
oben S. 49 iiber die Einfiihrung der attischen Epheben) und die so- 
genannten -zuAtarpai yorzunehmeu. Namlich in den Disciplinar- 
satzungen der Quinisexta oder trullanischen Synode des Jahres 
692 n. Chr., den trullanischen Canones3), welche den dogmatischen 
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Beschliissen friiherer Synoden (der 5 und 6. Synode, nach Hefele 
Conciliengeschichte III, 298) hinzugefugt wurden, heisst es in Canon 
LXXI: Diejenigen, welche in den biirgerlichen Gesetzen Unterricht 
erhalten (die jungen Juristen) diirfen sich nicht heidnische Gebrauche 
erlauben (Ta? XsYop.śva; z u X t arp a ę), nicht auf dem Theater er- 
echeinen, nicht fremdartige Kleider tragen u. dgl. bei Strafe der Ex- 
communication 1). Was unter den verbotenen ztAiorpai eigentlich zu 
yerstehen sei, haben schon Balsamon und Zonaras nicht recht er- 
klaren konnen; doch ersehen wir noch aus dem CanonLI (bei Hefele 
S. 307), dass die genannte allgemeine Synode ausdrucklich die Mimen 
und ihre Schauspiele, die Schaugeprange der Jagden, worunter Bal
samon und Zonaras Thierkampfe yerstehen, und iiberhaupt die thea- 
tralischen Tanze yerbot; wer sich diesen Dingen ergibt, wird, wenn 
Kleriker, abgesetzt, wenn Laie, excommunicirt. Auf jeden Eall aber 
folgt fiir uns aus jenen Angaben so viel, dass auch damals noch, im

1) Oiarpuj'; aMaysafta'. i; ta{ X'.fcp.śvaę xuXtarpac inrtłXeiv r] napa xowi;v 
aroXa; śaurot; iuptv.$jva'., zu welcher Stelle Balsamon bemerkt: x'jXiarpai 

śfLovTO, <uc śp.0'1 3oxst, petami) 8t3 aaxóvru>v ro5 uiv fap iSioupśwj róv3e
tÓv paftł]rqv, Tob 81 irlpo»8sv avTiitiitTovroc ai x’jXiatpai ensvo(&>]aav xat ró tfję r ó y r] C 
aitoi:eXiapa, <u{ pverat <s(psoov ev rai? tnnoSpopiatę yapw riuv xaypXuw.

7. Jahrhundert, altere Gebrauche unter den Studirenden in Uebung 
waren, die nunmehr ais anstbssig yerpbnt wurden, Noch zur Zeit des 
Heraklius galt Athen ais Statte weltlicher Bildung, wie der Biograph 
des heil. Gislenus, der um die Mitte des 7. Jahrhunderts bliihte und 
in Attika geboren war, von diesem bemerkt (Pertz Monum. Germ. IX, 
p. 409. 464). Wir gehen nun zwar keineswegs so weit, hieraus (mit 
Hopf Ersch. u. Grub. Encykl. Sect. I, Bd. 85, S. 113) zu folgern, 
dass in Athen einzelne Ueberreste der alten Schulen noch fortbe- 
standen, ja dass selbst zur Zeit des Heraklius Athen gewissermassen 
wieder ais Centralpunkt weltlicher Bildung Ruf gehabt habe; aller 
Wahrscheinlichkeit gemass begegnet uns darin nur ein Nachklang 
des alten Rufes von Athen ais Statte der Wissenschaft und Kunste. 
Aber die seltsamen Brauche der Studirenden von Alters her, konnten 
diese nicht gerade durch Juristen und infolge der Ausbreitung der 
juristischen Studien ebenfalls weiter yerbreitet werden? DieVermutung 
eines Zusammenhangs dieser Dinge mit der Schule von Bologna er
gibt sich damit von selber; zumal da die hohe Schule von Bologna 
bekanntlich in ihren Anfangen nicht erst von der offiziellen Grundung 
eder dem beriihmten kaiserlichen Erlass yon Roncaglia (1158) ihr 
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Bestehen datirt Alljahrlich begingen in Bologna die Studenten 
einen Fastnachtsschwank mit Schmauserei u. s. w., was immer wieder 
an das Treiben der alten mit einander riyalisirenden Vereine und 
Verbindungen erinnert.

Ein merkwiirdiger Zusatz zu der Erzahlung von einer argen 
Schlagerei im Lykeion * 2) scheint darauf hinzudeuten, dass nach einer 
gewissen Zeit die Studirenden von Athen wenigstens nicht mehr zur 
Theilnahme an den Kampfen ihrer Verbindung verpflichtet waren, 
also ais „Renoncen* 4, „Philister“ u. dgl. betrachtet wurden. Auch 
einer Abschiedsfeier (nCommers“) fiir die Austretenden mit obligaten 
Abschiedsreden u. s. w. geschieht gelegentlich Erwahnung3).

t) Vergl. von Sanigny Geschichte des rómischen Rechts im Mittelalter III, 
164 ff. 429 ff. IV, 13 ff. iiber eine Kleiderordnnng fiir Stndenten in Bologna, 
III, 196 a.

2) Liban. I, p. 17 rg pepaZig itavt<uv aopnteirronóraw zal óaouc óypóooę 
acpiet x-/„ Wegen dieses Ausdrncks vgl. Aristot. Polit. III, 1, 4 rouę •pśpcYtaę 
TOU{ acpeipLĆvouę xrX.

3) Liban. I, p. 44 itapr^ ij -crfi ex3ł)p.taę iguópa xrX. mit Zópot śśrojptoi, upo- 
ittpirtaoi.

4) Eine drastische Schiidernng unpassenden Betragens in einer Vorlesnng 
gibt Libanios I, p. 200; ein Beispiel von offentlichem Widerruf in der Schule fiihrt 
Zumpt an, Ueber den Bestand der philos. Schulen etc. S. 32. 50.

5) Liban. I,p.646 xard róv eitl rouę itatSae roiię ev rotę ot-3 aaxaXeiotę 
vópov śrurtrOY lp.óm ra re vu>ra xrk. Von einer bildlichen Illustration aieses vó[ioę 
■war bereits Bd. II, S. 148 die Rede. Einen Beleg fiir die Narrheit, eine Statuę 
zu peitschen, bietet auch Dion Chrysostomos or. XXXI. ed. Dind. I, p. 337 róv 
■pap d^SptLra aórcu róv śoriura ev peag rg uóZet vóxr<up ipaorlpoo xta.

6) Man lese z. B. bei Philostratos das Leben des Sophisten Philagros aus 
Kilikien. Dieser ebenso stolze wie jahzornige Mann, der einstmals einem ein- 
nickenden Zuhórer eine Ohrfeige gab, wurde sogar fiir den Typus eines Pro- 
fessors (oygpa 8t8aaxa).ou) erklart. Weiterhin vgl. bei Weber Commentatio de 
Academia literaria Atheniensium p. 24. 27. 30. 32; bei Libanios I, p. 34 iiber 
einen fórmlichen Aufstand in Konstantinopel.

Allein die gedachten Verbindungen beschrankten sich nicht au 
blosse Spasse und mutwillige Neckereien in und ausserhalb derVor- 
lesungen4J, sondern es kam unter den jungen Leuten nicht seiten 
auch zu Raufhandeln und selbst blutigen Schlagereien. Einmal rissen 
sie das eherne Standbild einer missliebigen Persónlichkeit zu Boden, 
um dasselbe dann auszupeitschen 5), und veriibten dergleichen Streiche 
mehr, grossentheils in Folgę der Charakterlosigkeit der Lehrer, mit 
dereń Rivalitat oder Zunftneid ein ganzes Gewebe von Werbung und 
Intrigue, Feindschaft und Terrorismus yerflochten war 6J. War es 
zum Blutyergiessen gekommen, dann wurden die Betheiligten, wenn 
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der eine Theil Klage fiihrte, nach Korinth vor den Prator von Achaia 
geladen oder auch mittelst Wachę hingeschleppt. Der genannte 
Prator namlich hatte in diesen Handeln die Polizei und das Criminal- 
Yerfahren zu leiten und iibte iiberhaupt eine Art Curatel aus iiber 
die grossen athenischen Lehranstalten. Gerade zu Libanios' Zeit ver- 
anlassten einmal die Professoren, welche die Lehrstiihle der Sophistik 
inne hatten, eine solche Unruhe, dass der Prator in seinem Aerger 
schon daran dachte, sie alle zusammen fortzuschicken und andere 
an ihrer Stelle zu ernennen.

Einzelne redliche Manner jener Zeit mochten wohl die Signatur 
dieser beklagenswerten Missstiinde erkennen, wie der mehrerwahnte 
Eunapios, der in seinen Aufzeichnungen kein Helil daraus macht, 
dass von solchen Lehrern keine tiichtigen Manner gebildet werden 
konnten. Er erzahlt, dass der damalige Prafekt von Illyrien, Ana- 
tolios, einer der besten Staatsbeamten des Konstantios, seinen Un- 
willen iiber das Treiben der beriihmten Professoren in Athen, sowie 
iiber die verderbliche Wirkung ihrer Eitelkeit und ihres Hochmuts 
auf die Sitten und den Charakter der Jugend laut geiiussert habe. 
Anatolios war in Berytos geboren, einem durch seine griindliche 
Rechtsschule beriihmten Orte. Er hatte dort den Grund zu seiner 
Bildung gelegt, er war in den Kiinsten der Sophisten geiibt und mit 
ihnen bekannt; nichtsdestoweniger rief er, ais er nach Athen kam, 
den Larm des Klatschens hórte und das Parteimachen der Profes
soren erfuhr, in Gegenwart der Sophisten aus: Wie bedaure ich 
dieEltern, welche ihre Kinder Leuten anvertrauen, 
die sie auf diese Weise gebrauchen und an dieser Art 
BeifallVergniigen finden! Auf die Verachtung solcher Lehrer 
der heidnischen Schulen griindeten eben in jenen ungluckliclien Zeiten 
Mbnche und christliche Geistliche das System ihres Angriffes auf die 
Altertumswissenschaft ’)•

Solchen Schiilern, die sich fiir die Wissenschaft bestimmt hatten, 
ward ais Zóglingen eines Philosophen auch dessen Name beigelegt. 
Dieselben hielten sich, wie es scheint, in der Regel in unmittelbarer 
Nahe ihres Meisters auf, wie denn Diogenes Yon Laerte IV, 19 er
zahlt, dass die Schiiler des Polemon neben dem Museum und der 
Esedrain selbsterbauten Hiitten ihreWohnung aufgeschlagen hatten* 2). 
Nach einer Angabe des Gellius XII, 11 wohnte auch der bekannte 

1) Vergl. Archiv fur Geschichte und Literatur von Schiosser und TSercht, 
Bd. I (1830), S. 243.

2) zakucia, litthauisch kalupa, vgl. Bd. II, S. 214.
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Kyniker Peregrinos Proteus ausserhalb der Stadt in einer Hiitte, wo- 
selbst er haufigen Besuch empfing und mit jungen Philosophen niitz- 
liche Unterredungen hielt. Ueberhaupt kommt hier abermals in Be- 
tracht, was friiher S. 94 ff. iiber die Anlage der griechischen Gym- 
nasien und iiber den fast ununterbrochenen Aufenthalt im Freien be
merkt wurde, der bei den Alten ganz anders ais heutzutage beliebt 
war'). Wie schon bemerkt ist S. 407, wird insbesondere von den 
Epikureern eine starkę Vorliebe fiir Garten erwahnt; jedoch scheinen 
eigene Ziergarten in der Stadt Athen und unmittelbar amWohnhause 
erst zu Ende der attischen Bliitezeit bedeutend geworden zu sein* 2). 
Auch diirfte sich Attika wohl niemals von den argen Verheerungen 
erholt haben, die Kbnig Philipp V. von Makedonien bereits um das 
Jahr 200 v. Chr. anrichtete, ais er die Gebaude und Haine des 
Kynosarges und des Lykeion, dieser reizenden Oerter in der un- 
mittelbaren Naehbarschaft Athens, sowie die Tempel, Oelbaume und 
Weingarten im ganzen Lande niederbrannte3). Die Gegend um die 
Akademie her galt infolge jener Zerstórung und der dadurch herbei- 
gefiihrten Versumpfung geradezu fur ungesund. Auch das Lykeion 
wird aus diesem Grunde nicht mehr ais Uebungsplatz der Epheben 
genannt, was es doch in friiherer Zeit einmal war4). Ebenso scheint 
der Peripatos damals verwustet worden zu sein. Zumpt Ueber den 
Bestand der philos. Sclmlen etc. S. 14 halt es iibrigens sogar fur 
zweifelhaft, ob das betreffende Unterrichtslokal der Peripatetiker 
spaterhin noch ausserhalb der Stadt war; auch zweifelt er (S. 77, A. 6), 
ob das Odeion ein philosophisches Schullokal gewesen. Allerdings 
waren die Odeen gewohnlich kleinere fur musikalische Auffiihrungen 
dienende Gebaude, welche oft auch mit 9śatpov bezeichnet werden5).

9 Cf. Aelian. Hist. An. XII, 7 von den agyptischen Sclmlen: śa-t aurolj 
xai ■ppyaaiot upeiaę yaptv, xal itX»)a’.ov ita),aisrpni. Doch mochten wir nicht mit Panor. 
Konstantinides a. a. O. S. 3 zijitoj ais Wohnung auffassen, sondern hochstens ais 
„Gartenwohnung“.

2) Starte zu K. Fr. Hermann’* Gr. Privatalt. § 15, A. 21.

3) Liv. XXXI, 24; iiber die Verwustung der Umgebnng Athens durch Sulla 
vgl. jetzt (Jurt Wachsmuth a. a. O. S. 659 ff.

Vergl. oben S. 96. Dittenberger stellt freilich diese Beziehung zu den 
Epheben ganzlich in Abrede, De eph. att. p. 50.

5) Vergl. jedoch oben S. 305 und E. Curtius Philol. XXIV, 277; Hermes 
VII, 31.

Aus diesen thatsachlichen Verhaltnissen also erklart es sich, 
warum uns in den ausfiihrlicheren Ephebeninschriften seit der make- 



425

donischen Zeit fast immer nur zwei neuere Erziehungsanstalten, ein 
Ptolemaion und ein Diogeneion, genannt werden.

Akademie, Kynosarges und Lykeion mit ihren weitlaufigen 
Gartenanlagen waren ausserhalb der Stadtmauer, Ptolemaion und 
Diogeneion dagegen, dann ein nur dem Namen nach bekanntes 
Hermesgymnasion und endlich das Iladriansgymnasion innerhalb der- 
selben. Zu jenen drei alten Gymnasien namlich kamen mit der Zeit 
liinzu: ais viertes das Ptolemaios-Gymnasium, ein Geschenk des 
agyptischen Kónigs Ptolemaios Philadelphos x), ais fiinftes das Dio
geneion, dessen Lagę gewohnlich ostlich vom Thurm der Windę, 
bei Demetrios Katephori angesetzt wird, ohne dass bislang bauliche 
Reste zum Vorschein gekommen waren* 2); endlich ais sechstes das 
von Kaiser Hadrian unter seinem Namen (Pausan. I, 18, 9, wohl in 
der Nahe des Olympieion) errichtete Gymnasium. Von dem Stifter 
des Diogeneion war iibrigens schon friiher S. 124. 134 im Allgemeinen 
die Rede; doch durften hier weitere Angaben iiber die Personlichkeit 
dieses Diogenes und iiber den Charakter der von ihm gegriindeten 
Anstalt an ihrem Platze sein. Er war eine und dieselbe Person mit 
einem Condottiere Diogenes, der die makedonischen Besatzungen im 
attischen Lande commandirt hatte und der dann nach der Art dieser 
vaterlandslosen Sóldnerhauptlinge im Jahre 229 v. Chr. durch das 
Absterben des Kónigs Demetrios sich jeder weiteren Verpflichtung 
fiir enthoben hielt und um 150 Talente sich bereit finden liess, seine 
Sóldnerschaaren aus den attischen Festungen zuriickzuziehen. Aus- 
fiihrlich hat von diesem Diogenes ais euspyś-nj; der Athener U. Kohler 
gehandelt, im Hermes VII, S. 1 ff. „Ein Verschollener“; vgl. auch 
C. Wachsmuth Die Stadt Athen im Alt. I, S. 631, und in der Gót- 
tinger Festrede zur akad. Preisverth. 1873, S. 7. Die Namengebung 
erklart sich also beim Diogeneion nach der Analogie des Lykeion, 
wiewolil C. Wachsmuth Die Stadt Athen S. 632, A. wegen des Ptole
maion geneigt ist anzunehmen, dass Diogenes selbst fiir den Bau 
die nótigen Gelder (vielleicht von jenen 150 Talenten, durch die sein 
Abzug erkauft wurde), ganz oder theilweise hergegeben habe.

0 Ueber die wahrscheinliche Lagę desselben siehe C. Wachsmuth a. a. O. 
S. 217; Dumont Essai sur l’ćph. att. I, 208; philosophische Vortrage im 
Ptolemaion hat Wachsmuth nachgewiesen S. 634, A. 3.

2) Yergl. auch Dumont a. a. O. Introduction p. V.

Uebrigens waren die Zóglinge des genannten Diogeneion (oi 
itepi to Atoyjv£iov, auch het Atoysystoo inschriftlich) allem Anscheine 
nach keine eigentlichen Epheben, sondern die Schiiler eines Vor- 
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curses J), eingetheilt nach den dreizehn Phylen in der rómischen Zeit, 
aber vor den Fremden in den Ephebenlisten aufgefiihrt1 2). Nachdem 
aber fiir diese Anstalt wenigstens ein Kestrophylax nachgewiesen ist, 
bleibt immerhin wahrscheinlich, dass sie wenigstens zeitweise, so 
wie das Lykeion und Kynosarges, einem doppelten Lehrzwecke, dem 
gymnastischen und dem Unterricht im engeren Sinn gedient habe. 
Denn ein mathematischer, rhetorischer und musikalischer Unterricht 
am Diogeneion wird durch die von uns schon in den Verhandlungen 
der Wiirzb. Philol. Gesell. S. 19 angezogene Stelle bei Plutarchos 
Quaest. symp. IX, 1 ausdriicklich bezeugt. Das Diogeneion war 
demnach ein fiir sich organisirtes und abgeschlossenes Gymnasium, 
hochst wahrscheinlich sogar ein Convikt oder Alumnat; aber die 
Epheben waren eben keine Gymnasiasten mehr3).

1) Dumont I, 50 le Diogeneion etait le novioiat de 1’ephebie, dagegen 
p. 96 le Ptolemaion et le Diogeneion etaient surtout reserves ani ephebes.

2) Beispiel bei Dumont II, p. 382.
3) Sfons. X. Dumont macht zu viel Aufwand in der Sache; S. 46 Anm.

il faut lirę ev roi Aioyeveiu>, hatte er gut gethan zu erwahnen, dass schon
Andere vor ihm die Stelle bei Plutarchos verbessert haben. Ein Gymnasium 
Diogenianon gab es iu der rómischen Periode zu Aphrodisias in Karien.

4) Vergl. bei Dumont Essai sur l'eph. att. II, p. 160, vs. 8; p. 183, vs. 25; 
p. 187, vs. 36; p. 184, vs. 21; p. 200, vs. 50 zaT<ł to

Dass alle diese Anstalten gleichmassig benutzt worden waren, 
ist nicht eben wahrscheinlich, vielmehr diirften einige von ihnen vor- 
herrschend ais Uebungsplatze fiir die mannliche Jugend, die andern 
mehr ais Sammelplatze fiir das geistige Leben gedient haben, an 
denen die Philosophen Vortrage hielten und Bibliotheken angelegt 
wurden. Eine Inschrift (zuerst in der Ephem. arch. no. 4041, lin. 25) 
enthalt sogar ein Gebot, dass die Epheben jedes Jahr die Bibliothek 
im Ptolemaion mit hundert Banden vergrbssern sollten. Wie es 
scheint, war dies eine geraume Zeit hindurch ein gewohnlicher Bei- 
trag, wofiir den Epheben auch wiederholt die offentliche Anerkenn- 
ung beurkundet ist4). Auch mit dem viel spater gegriindeten praclit- 
vollen Hadrianischen Gymnasium stand gleich bei der Eroffnung, 
nach Angabe des Pausanias, eine reichhaltige Biicherei in Verbind- 
ung; dagegen ist eine solche fiir das Diogeneion bislang nicht nach
gewiesen worden.

Ueber das ohne Zweifel ebenfalls erst spat entstandene -p,uva- 
oi&v 'Eppou liegt uns bis jetzt nichts vor ausser der Notiz bei Pau
sanias I, 2, 5. Das Lakydeion bei Diogenes L. IV, 60 ist nicht 
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etwa ais eine eigene Anstalt aufzufassen; es war dies eine Garten- 
anlage in der Akademie, welche der pergamenische Kbnig Attalos I 
(241 — 197 v. Chr.) speziell fiir Lakydes, das damalige Haupt der 
Akademie, hatte herstellen lassen.

In Betreff der Unterrichtslokale der Philosophen ist nun aber 
nach unserer Meinung anzunehmen, dass in einigen Lokal en, die 
sonst bestimmten anderen Zwecken, z. B. Gerichtsverhandlungen 
dienten, gelegentlich und yoriibergehend auch ausserordentliche Ver- 
sammlungen zu wissenschaftlichen Zwecken stattgefunden haben 
werden. Daher finden wir in der vielbesprochenen Zusammenstellung 
gelehrter Schulen und Lehrvereine zu Athen, die Plutarchos gibt1) 
sogar das Palladion, bekanntlich in friiheren Zeiten ein Gerichtshof 
iiber unfreiwillige Tódtung, unter den Lokalen fiir gelehrte und 
Schul-Zwecke erwahnt. Dass aber die unbedeckten Raumlichkeiten 
des dortigen Blutgerichtshofes zugleich auch von Philosophen beniitzt 
worden waren, erschien ganz unglaublich. Jetzt endlich erfahren 
wir aus dem Herkulanischen Katalog akademischer Philosophen, 
dass Kleitomachos, bevor er nach Karneades’ Tode im Jahre 129/8 
die Leitung der akademischen Schule iibernahm, eine eigene Schule 
beim Palladion hatte* 2).

1) De exil. 14 owairepnraaai tai (soęac a/olac xal Siarpt^aj) Auxetą>, rat 
’Axaoi]pia, tt]m otośt, to IIaXla3iov, to <u5t'ov.

2) Vergl. Bućheler im Index lectt. Gryph. 1869/70, p. 15 itpÓTepov -jap
ea^ólaCo^ im] IIa[XX]a5[iu)]..............IIaXXa8i[uj a]u';s[aT]^aaTO.

Endlich haben wir hier noch eine Bemerkung zumachen inBezug 
auf die Lehrsale dieser Philosophen. In der spatesten Periode der 
athenischen Hochschule und unter der Herrschaft der von uns nach 
Libanios, Eunapios, Gregorios u. a. zum Theil schon geschilderten 
Zustande trat die eigentumliche Notlagc ein, dass infolge der Zer- 
riittung der akademischen Verhaltnisse selbst die Vorlesungen immer 
weniger in bffentlichen Lokalen gehalten werden konnten. Man 
wagte es eine Zeit lang gar nicht mehr, offentlich in Theatern und 
Hallen aufzutreten, um nicht sofortigen blutigen Tumult zu erregen. 
Die wohlhabenderen Lehrer und besonders die Sophisten bauten sich 
jetzt gewohnlich einen privaten Hbrsaal (9ectTpov, 8i3aaxaletov, auch 
poooetGv), der theaterfbrmig im eigenen Hause angelegt und mit 
Marmor bekleidet wurde. Von der Benennung ®śarpov fur das Lokal, 
fiir die Reden und Yorlesungen heisst dann auch die Zuhorerschaft 
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&śatpov ’), desgleichen die Abhaltung von Vortragen 6satpetv, bsarpot? 
Xpr]a&at* 2).

1) Liban. II, p. 377; III, p. 163; Themistios XXIII, p. 283 a.
2) Liban. I, p. 168; Epp. 1025. Die anderen Namen fiir Unterrichtslokale 

haben wir bereits Bd. II, S. 203 ff. zusammengestellt. Von den Lokalen der romi- 
schen Jnristen ist weiter nnten die Rede.

3) Ullmann Gregor. Naz. S. 38. 552.
Liban. I, p. 199; Himer. or. XIV, 3.

Was nun zunachst die Dauer der Studienzeit betrifft, so 
war dieselbe natiirlich je nach der Eigenart und nach dem verschie- 
denen Grade der Vorbildung der einzelnen Studirenden eine Yer
schiedene. In der Kaiserzeit bezog man die Hochschule durch- 
schnittlich etwa im 16. Lebcnsjahre und studirte 5 bis 8 Jahre hin
durch, so dass 24-jahrige Studenten nicht gerade selten waren, aber 
auch 30-jahrige vorkamen. Ein so langer Aufenthalt machte den 
Abschied, zumal von Athen, den meisten Junglingen sehr schwer, 
wie gelegentlich mitgetheilt wird. Eunapios blieb fiinf Jahre daselbst, 
andere verweilten Jahre lang in Antiochia, Gregor von Nazianz 
scheint zehn bis zwólf Jahre in Athen geblieben zu sein3). Es fand 
sich eben da eine sehr ungleichartige Masse zusammen; auch halbe 
Knaben, noch in Begleitung eines Padagogen, besuchten den Unter
richt gleichzeitig mit den erwachsenen Junglingen (Bd. II, S. 230), 
woraus sich nur zu leicht Anlass zu Spóttereien ergab, so dass aus 
diesem Grunde z. B. in Athen der Rhetor Proklos sich veranlasst 
sah, in seinem Lehrsaal beide Gruppen seiner Zuhórer gesondert zu 
setzen. Wohlhabendere wurden mitunter, wie es scheint, auch in 
Erwartung einer Lehrstelle selbst bis zu bohem Alter in Athen hin- 
gehalten, ohne von ihrer Redekunst Gebrauch machen zu kbnnen 
(Liban. I, p. 27).

Der jahrige Cursus der Vorlesungen begann an der athenischen 
Hochschule im Herbst, und dauerte mit Ausnahme hoher Eesttage 
unausgesetzt bis zum Beginn, bisweilen auch bis zur Mitte des Som- 
mers, wo dann die Ferien eintraten4). Nur fur das Ephebeninstitut 
war der Anfangstermin etwas vorgeriickt, indem die Aufnahme in 
dasselbe zu Anfang des dritten Monats, des Boedromion, der unserem 
September ungefahr entspricht, stattfand (siehe oben S. 120). 
Die Aufnahme wurde ahnlich wie bei unsern akademischen In- 
scriptionen durch EintragungJ der Namen in ein besonderes Album 
Yollzogen, woran sich alsdann, wenigstens fiir die Epheben, ein feier- 
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liches Eingangsopfer am Staatsherd anschloss, wie wir friiher nach
gewiesen haben.

Der Unterricht begann in Antiochia, woriiber wir durch Liba
nios I, p. 74; III, p. 256; Ep. 119 Naheres erfahren, am Morgen 
und dauerte in der Regel bis zum Mittag; nur ausnahmsweise ward er 
bis zum Abend verlangert oder im Gegen theil abgekiirzt (Liban. Ep. 
119. 277). Anderswo wurden dagegen auch die Nachmittagsstunden 
benutzt!). So waren im Lykeion die Nachmittage der Rhetorik ge- 
widmet, d. i. praktisehen Uebungen, in denen iiber Gemeinplatze 
(&śo=ię) fiir und wider in rednerisch schmuckvoller Weise disputirt 
wurde. Diesen Brauch des Aristoteles behielt auch spater die peri- 
patetische Schule bei* 2).

1) Vergl. Bd. II, S. 248; Cresoll. Theatr. Rhet. p. 186.
2) Yergl. Cic. de or. III, 141; or. 46; Tusc. disp. II, 9; de fln. V, 10; 

Quintil. XII, 2, 25; Diog. L. V, 3 zal npój 8eaiv ao^eyup^aCs touj paSijtaę zrX. Rhet. 
Gr. ed. Spengel II, 69 Theon próg. napaSeiypara tijc tcuv &śae<uv yup^asia? Xa[3e'V 
ssri napa re 'Apiar. zal Geoęp. zrX.

Je nachdem sich nun die Schiiler der Philosophie yorzugsweise 
fiir die Wissenschaft oder fur das praktische Leben auszubilden 
strebten, musste sich natiirlich ihre Beschaftigung mit den Gegen- 
standen des Unterrichts modificiren. Aber auch die Thatigkeit der 
Lehrer modificirte sich bedeutend damach, wie wir ganz bestimmt 
erfahren. Es ist von Interesse, dass in dieser Hinsicht Longinos (itspl 
TŚkóo? prooem. vgl. auch oben S. 382) die sammtlichen Docenten 
in zwei Klassen getheilt hat, eine Klasse von solchen Lehrern, 
welche zugleich fiir die Nachwelt schreiben, und eine andere der- 
jenigen, die weniger durch Schriften ais durch Unterricht sich her- 
vortliun und vor allem an der miindlichen Unterweisung ihrer Schiiler 
eifrig arbeiten. Zu der ersteren Klasse rechnet Longinos die Plato- 
niker Eukleides, Demokritos und Proklinos, der sich in Troas auf- 
hielt, Plotinos und Amelios in Rom, die Stoiker Themistokles und 
Phoibion, Annios und Medios, den Peripatetiker Ileliodoros aus 
Alexandria. Dass iibrigens fur philosophische Schriften eine festere 
Tradition sich zuerst in der Platonischen Akademie ausbildete, ist 
allgemein bekannt. Doch wurden hier zugleich Schriften verfasst, 
welche, nur nach der Schule ais Platonische bezeichnet, spater leicht 
dem Platon selbst zugeschrieben werden konnten. In ahnlicher 
Weise sind die Schriften des Aristoteles mit Beitriigen von seinen 
Schiilern vermischt worden. Zu der zweiten, der bios lehrenden 
Klasse, zahlt Longinos die Platoniker Ammonios und Origenes, beide 
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in Alexandria, die Diadochen derselben Schule in Athen Theodotos 
und Eubulos, die Stoiker Herminos und Lysimachos, und die beiden, 
welche in Athen lelirten, Athenaios und Musonios, endlich die Peri- 
patetiker Ammonios und Ptolemaios.

Der namliche Longinos deutet uns weiterhin auch den Grund 
an, weshalb von den meisten dieser zu ihrer Zeit namhaften Philo
sophen, selbst von denen die fiir die Nach weit geschrieben haben sollen, 
so gar keine Kunde erhalten ist: ihre Philosophie habe nur in Wieder- 
holung mit veranderten Worten oder in Commentirung dessen, was 
die Vorfahren gearbeitet, bestanden i). Einzig und allein Plotinos 
und sein Schiiler Amelios hatten sich neue Aufgaben gestellt und 
eine eigentiimliche Richtung verfolgt (rponw tóńo xp7;oa|ievoi).

Jenei’ Reichtum an philosophischer Literatur, dem wir von der 
makedonischen Zeit an unter den Griechen begegnen, hangt ohne 
Frage grossentheils mit einer ausgebreiteten Lehrthatigkeit der 
Schriftsteller zusammen. Ganze Massen von Schriften wurden 
ais Vortrage fiir Schulen oder doch fiir einen bestimmten Kreis 
von Zuhórern ausgearbeitet. Umgekehrt machte man sich friihzeitig 
auch an die Erweiterung oder Umarbeitung solcher Vortrage zu be- 
sonderen Schriften und Abhandlungen, die verbffentlicht werden sollten. 
Einen ungefahren Begriff von der Art und Weise, wie damals ge
arbeitet wurde, vermag uns unter anderen die Schrift des Plutarchos 
vom Hbren zu geben. Plutarchos hielt namlich in seiner Vaterstadt 
Chaironeia den Sóhnen vornehmer Leute Vortrage iiber philosophische 
Gegenstande, nicht gerade in der systematischen Reihenfolge eines 
eigentlichen Cursus, sondern iiber mehr praktische, frei gewahlte 
Themata. Dazu erklarte er ihnen Platonische Schriften und ertheilte 
Bescheid auf die besonderen Fragen (itp&P?^paTCt), die sie an ihn 
richteten. Vielleicht liess er sich auch hin und wieder auf schrift- 
liche Uebungen mit ihnen ein, wenngleich die Vortrage die Haupt- 
sache blieben. Da sich eben so kleine Provinzialstadte, wie Chaironeia, 
weder zu Plutarchos’ Zeit noch spater im Zeitalter der letzten 
Sophisten bffentliche Lehrer der Philosophie und Beredsamkeit auf 
ihre Kosten halten konnten, so ist es wahrscheinlich genug, dass 
Plutarchos in seiner Heimat freiwillig und gewissermassen aus Lokal- 
patriotismus eine solche Lehrthatigkeit ausgeubt habe. „Wenn uns 
die Schrift De audiendo yerstattet einen Einblick in Plutarch’s Audi- 
torium zu thun, so wirft sie auch ein gewiss nicht ungiinstiges Licht 

1) Long, Fragm. 5, 5 a'JvaY<i>Y7]v xa'- peraypaęi]? tuJv rotę itpes^u-epoit suvri9ev- 
T<uv eTtoi^sav-o.
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auf die Art, wie er selbst seine Lehrthatigkeit betrachtete; er trat in 
persbnlichen Verkehr mit seinen jungen Zuhórern, seine Thatigkeit 
war eine iiberwiegend padagogische“ ’)•

Sehr viel haben die alteren Epikureer geschrieben, Epikuros 
selbst am allermeisten, ausgenommen den Stoiker Chrysippos* 2), 
und zwar, so lang es sich noch um die Feststellung der Grundsatze 
der Schule handelte. Da es aber eine bekannte Eigentiimlichkeit der 
Schule des Epikuros war, unverbruchlich fest an den Lehren ihres 
Stifters zu halten, und diese selbst einfach genug waren, so war die 
literarische Thatigkeit der spateren Epikureer sehr beschrankt. Aus- 
gewahlte Vortrage (skAsztooc a/o/.a;) und eine Epitome der ethischen 
Lehren des Epikuros in mindestens zwólfBiichern schrieb noch Dio
genes aus Tarsos (Diog. L. X, § 26, 118). Auch einzelne Andere 
arbeiteten besonders die Vortrage ihrer Lehrer aus, wie der Plato- 
niker Proklos, der in seinem 28. Jahre einen Commentar zum Timaios 
schrieb, den wir noch besitzen, und auch die Schriften seines spe- 
ziellen Lehrers Syrianos commentirte. Neues produzirten freilich 
diese Schulen eigentlich nichts mehr; auch die Diadochen der Plato- 
nischen Schule in Athen bewegten sich nur in der herkommlichen 
Tradition und Exegese. Selbst die Priifung der philosophischen 
Lehrer, die Ansprucli machten auf das kaiserliche Gehalt (vgl. unten) 
hatte nur ein Erstarren der Philosophie zur Folgę. Doch zeigte sich 
noch einmal auf 'ungewohntem Boden, in Alesandria und Rom, im 
dritten Jahrhundert eine neue Entwickelung, die das Interesse der 
Zeit erregte, eine letzte Phase der antiken Philosophie, die spekula- 
tive Auffassung des Einen und Seienden im Denken, die Vereinigung 
der Religion und Philosophie durch die Erhebung (Szataoi;), ais die 
einzige Form der Philosophie, welche im Stande zu sein schien, dem 
Christentum die Spitze zu bieten, indem sie das Bediirfniss des Men
schen, sich mit Gott yereinigt zu wissen, befriedigte3). Diese Philo
sophie hiess bekanntlich die neuplato nis che, weil sie die Plato- 
nischen Prinzipien, von denen sie ausging, mit dem religiósen Leben 
der Pythagoreer yerband. Unter Ammonios Sakkas ais eine Art 
Geheimlehre in Alexandria entstanden, durch Plotinos und Porphyrios 
in der zweiten Halfte des dritten Jahrhunderts in Rom und Italien 
ausgebreitet, wurde sie zu Anfang des yierten Jahrhunderts durch 

*) Yolkmann Leben und Schriften des Plutarch von Chaironeia S. 75.
2) Diogen. L. X, § 26 ittmac uirep^allopevoę (sc. ó Xpua.) -if/.fjfis'. [3i[3Xii»v, was 

Diogenes in der Vorrede selber auf die Epikureer bezielit.
3) Zumpt Ueber den Bestand der philosoph. Schulen etc. S. 30.
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Jamblichos nach Syrien verpflanzt und am starksten mit Theurgie 
Yersetzt. Seine Schiiler, jetzt schon in Furcht, von der christlichen 
Obrigkeit alsVertraute der Damonen verfolgt zu werden, verbreiteten 
sie iiber Kleinasien (Zumpt S. 31); einer derselben, Aidesios, ent- 
sandte seinen Schiiler Priskos nach Athen, wo dieser um das Jahr 
360 n. Chr. ais Platoniker docirte; mit dessen Schiiler Plutarchos 
beginnt eine letzte Reihe Platonischer Diadochcn in Athen, um das 
Jahr 400, und setzte sich noch fort 130 Jahre bis zur Unterdriickung 
der hellenischen Religion und Philosophie.

Was indessen speziell die Lehrmethode der Philosophen 
jener Zeiten anlangt, so mbgen hier noch einige Bemerkungen ais 
Nachtrag zu diesem Kapitel im zweiten Bandę Platz finden. Nach 
den Angaben bei Diogenes Laertios VII, § 5 lehrte nach der Weise 
des Sokrates auch Zenon, indem er bisweilen, wenn auch nicht aus- 
schliesslich, auf- und abwandelte. Um so weniger hatte man darum 
in der neueren Zeit die seltsame Erklarung sich aneignen sollen, 
dass gerade die Schule der Peripatetiker ihren Namen zunachst von 
diesem Umherwandeln (KćptitaTsw) ihres Hauptes, des Aristoteles, 
gewonnen habe. Denn das richtige, dass sie namlich von dcm Namen 
der Lokalitat (lleptTtaToę) benannt wurde, zeigt ja schon die gewolin- 
liche Bezeichnung der Anhanger dieser Schule ot arcó (ez) tou Ilept- 
TtaTOo !)• Dass aber mit einem solchen Hin- und Hergehen des Lehrers 
und seiner Schiiler nicht so sehr ein zusammenhangender Vortrag, 
ais vielmehr die Form des Katechisirens (Erotematik, Frage- und 
Antwortform) und des Disputirens iiberhaupt verbunden worden sei, 
wird jedermann zugeben, der auf dem Gebiete des padagogischen 
Austausches Erfahrung besitzt. Im Ganzen scheint indessen an den 
philosophischen Schulen des Altertums die akroamatische Methode, 
oder die des Vortrags und nicht des Disputirens, geherrscht zu 
haben, wahrscheinlich mit demselben Uebergewicht, wie es in der 
gewohnlichen Lehrweise der deutschen Universitaten der Fali ist, 
gegeniiber dem Verfahren der englischen Fellows und der Fach- 
seminarien fur praktische Uebungen an denselben Hochschulen. Zu 
der Zeit des Libanios allerdings hatte sich liingst ein gewisser Gegen- 
satz von Vortragen ev xotvą7, also allgemeinen, Collegia publica,
gegeniiber der Unterweisung im eigentlichen Sinn, Collegia priva- 
tissima, herausgebildet * 2). Doch ist wenigstens von einem der fruheren 
Philosophen, Tauros, aus den Nachrichten des Gellius bekannt, dass 

ł) Zumpt a. a. O. S. 8, A. 1.
2) Liban. Epp. 25. 244.



433

er eine gewisse Abwechslung in seine Lehrweise eingefiihrt hatte. 
Es ist von vornherein nicht wahrscheinlich, dass sein Beispiel ganz 
allein stande und dass nicht auch andere Lehrer ihren Unterricht 
zeitweise einer Modification unterworfen haben sollten. Philosophie 
wurde wohl jederzeit im miindlichen Verkehr des Lehrers mit den 
Schiilern gelehrt, so dass die Schiiler sich dabei iiber ihre Einwend- 
ungen, iiber ihre Auffassung des, vom Lehrer Vorgetragenen auszu- 
sprechen und wohl auch selbst auf Veranlassung des Lehrers iiber 
irgend ein Thema einen Vortrag zu halten hatten.

Damach ist ohne Zweifel auch die vielbesprochene Unterscheid- 
ung zwischen exoterischen und esoterischen Vortragen des Aristoteles 
zu wiirdigen. A erleitet durch Cicero de fin. bon. et mai. V, 5, 12 
hielt man die ejiotsptza fiir Schriften; jedoch Forchkammer') hat un- 
widerleglich bewiesen, dass populare Vortrago und Darstellungen 
darunter zu verstehen sind1 2).

1) Aristoteles und die exoterischen Reden, Kieł 1864.
2) Vergl. Bd. II, S. 250 f. Gellius XX, 5; Sueton. de grannn. c. 14; Lobeck 

Aglaoph. I, p. 163; neuerdings auch E. Zeller Hermes XI, 84 ff. uber den Zu- 
sammenhang der platonischen und aristotelischen Schriften mit der persónlichen 
Lehrthatigkeit ihrer Verfasser.

3) Dernburg Die Institutionen des Gains ein Collegienheft S. 5. Vergl. 
weiter unten S. 457.

4) III, 95, 29 erepaę fdp śatw ep^oy a/oi.iję -aura, coli. II, 5, 5 dę«Jpxv
•tajrr]* sxe<j)W yap esrt zaip<uv.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 28

Aehnlicli diirfte es sich verhalten mit jenen juristischen 
Vortragen, die bei den Romern der Kaiserzeit wenigstens zum 
Theil bffentliche waren, so dass jedermann zugelassen ward und sich 
neben den standigen Schiilern der damals stark hervortretenden 
rómischen Lehrhaftigkeit ein wechselndes Tagespublikum zusammen- 
fand. Solchergestalt pflegte man namentlich, nach der friiher ge- 
schilderten Weise der Rhetoren, juristische Disputationen iiber inter- 
essante Rechtsfragen abzuhalten (quaestiones tractare); anderer Unter
richt war auf den engeren Kreis der Schiiler beschrankt3).

Gegeniiber der sokratischen Unterrichtsform des D i a 1 o g e s, 
wie sie uns bekanntlich durch Platon und Xenophon meisterhaft dar- 
gestellt ist, tritt nun aber gerade der peripatetische Monolog oder 
die Lehrweise des A.ristoteles um so bedeutsamer hervor, ais wir 
uns von derselben auch aus seinen uberlieferten Werk en eine Vor- 
stellung zu machen vermógen. Aristoteles gebraucht wirklich einmal 
in der Politik4) den damals neuen technischen Ausdruck fiir
unsern Begriff „Vorlesung“. Brandis freilich will bei Aristoteles 
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auch hier „Zeit“, „Mus8e“ darunter verstehen; indessen sind nach 
unserer Meinung fiir diesen Begriff von a/okr, doch eigentlich nur 
die Stellen Polit. VII, 8, 2, fiir den pia&óę in der Demokratie IV, 
12, 9, gegeniiber der icatisia der Aristokraten VII, 13, 16 entscheidend. 
Die Nikomachische Ethik und die Politik wissen aber entschieden 
nichts von Lesern, sondern nur von IIórern; es wird in ihnen nie- 
mals auf ein Buch, sondern immer nur auf Reden und einmal sogar 
ausdriicklich auf einen Vortrag hingewiesen. Ferner wird darin nie 
nach Orten, sondern stets nach der Zeit citirt; auch ist fiir beide 
der Titel „Anhórung" oder, wie wir sagen, „Vorlesung“ wohl- 
beglaubigt. Beide Schriften sind daher ohne Zweifel nicht ais aristote- 
lische Urschriften, sondern ais Nachschriften der Schule zu betrachten; 
dass aber nacbgeschrieben wurde, ist ausdriicklich bezeugt (vgl. S. 383). 
Aristoteles hatte selbst ein Colleg Platon’s iiber das Gute (irspt 'iCąaflou) mit 
Anderen nachgeschrieben, und dieses Heft blieb unter seinen Werken 
bis auf Simplikios erhalten’)• Das Nachschreiben ist aber, wie die 
Erfahrung zeigt, in abgerundeten Perioden nicht moglich; daher 
„Auflbsung der Satzgebaude in Satzglieder, abgerissene Satzzeilen, 
zahllose Anakoluthien. Deshalb hat die beispiellose Vernachlassigung 
des Satzbaues die tauschendste Aehulichkeit mit der stilistischen 
Beschaffenheit hastig nachgeschriebener Collegienhefte1 2).

1) Diog. Laert. VI, 5; VII, 20; Brcmdis de perditis Arist. libris de ideis et 
de bono, 1823.

2) Oncken Aristot. Staatslehre I, 61; ebenda S. 59 Belege fur die Wieder- 
gabe miindlich er Aeusserungen durch nachschreibende Zuhorer, die weder in 
einem Buche fiir Leser, noch in einer Kladde zum eigenen Handgebrauch erklar- 
lich waren.

8) „und ein blosser Umriss“ (?), der Zusatz ambitu ist -wohl mit Bursian 
bei Halm zu streichen.

Abgesehen indessen von der Frage nach dem Zustande, in 
welchem die einzelnen Schriften des Aristoteles auf uns gekommen 
sind, bleibt es unleugbar, dass gerade des Aristoteles Weise die ge- 
eignetste ist fiir den wissenschaftlichen und systematischen miind- 
lichen Vortrag. Denn anderes ist es, bemerkt Quintilian X, 1, 16, 
was beim Hóren, anderes was beim Lesen in hoherem Masse fordert. 
Wer redet, regt schon durch den lebendigen Hauch an, und hier 
ist es nicht ein Bild3) des Gegenstandes, sondern dieser selbst, 
welcher uns hinreisst. Denn da lebt Alles und ist in Bewegung, 
und mit Gunst und herzlicher Theilnahme nehmen wir das Neue, 
das gleichsam eben erst entsteht, in uns auf u. s. f. „Aristoteles



435 

denkt und arbeitet uns vor und deutet selbst einmal an, dass 
das Verfahren nichts anderes sein solle, ais ein Spiegelbild der 
inneren Denkvorgange, die jeder in sich erlebt (De coelo c. 13, 294). 
Wie wir fur uns selber mit keiner Frage abschliessen, so lange 
unsere Einsicht irgend einen Widerspruch gegen eine versuehte Ant- 
wort erhebt, so soli auch der Hórer des Aristoteles mit allen Ein- 
wiirfen, mit allen Zweifeln und Bedenken bekannt gemacht werden, 
die es zu iiberwinden gilt, damit Ueberzeugung gewonnen werde. 
Dabei miissen wir dann soviel ais irgend moglich zu vergessen suchen, 
dass wir lesen, und die Vorstellung in uns wecken, ais ob wir 
einem miindlichen Vortrage zuhórten" r).

Weiterhin ist fiir unsere Kenntniss der alten Lehrmetliode von 
Belang, dass es zu Athen in der hellenistischen Periode ausser den 
jeweiligen Hauptem der Philosophenschulen, welche vorzugsweise in 
zusammenhangenden Vortragen docirten, noch andere Lehrer gab, 
die Privatunterricht in ihrer speziellen Wissenschaft ertheilten. 
Vollends in der rómischen Periode finden wir immer wieder neben 
den óffentlichen, sei es kaiserlich, sei es stadtisch angestellten Sophisten 
und Philosophen auch solche Docenten, die ohne Bestallung oder 
Approbation mit jenen zu concurriren suchten. Bei dem ungeheuren 
Zulauf von jungen Leuten aus der Ferne konnten begreiflicherweise 
die óffentlichen, seit Hadrian und Mark Aurel festangestellten Lehrer 
(vergl. unten S. 444), dem Bediirfnisse langst nicht mehr geniigen. 
Gelang es nun aber jenen Privatlehrern, sich einen ansehnlichen Zu- 
hórerkreis zu verschaffen, so erwarben sie sich damit zugleich die 
Anwartschaft auf einen vacanten Lehrstuhl. Die theilweise Analogie 
dieser Verhaltnisse zu dem modernen Privatdocententum an den 
deutschen Hochschulen ist deutlich genug; jedoch hatten die athe
nischen Privatdocenten des Altertums allem Anscheine nach eine 
gewisse vermittelnde Lehrtliatigkeit, die besonders in dem sehr ver- 
schiedenen Grade der Vorbildung der barbarischen oder halbbarba- 
rischen Ankómmlinge aus Thrakien und den Pontoslandern eine 
Stiitze finden mochte. Das Bediirfniss einer derartigen Nachhulfe 
bezeugt uns Philostratos Vit. Soph. II, 11, 1; 21, 3 von seinem 
eigenen Lehrer ausdriicklich, ebenso von Chrestos aus Byzanz, der 
ais Privatdocent einmal hundert Zuhórer aufzuweisen hatte. Auch 
der bekannte Libanios eroffnete bei Gelegenheit in Konstantinopel 
Privatvorlesungen iiber Rhetorik, welche einen gliinzenden Erfolg 

28*
1) Oncken a. a. S. 27.
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hatten; die Zahl seiner Zuhorer stieg bis auf achtzig, theils kamen 
sie von auswarts, theils gingen sie von andern Lehrern zu ihm iiber. 
Jetzt gaben sogar einige einheimische Jiinglinge ihre Liebe zu den 
Wettspielen und der Schaubiihne auf und verlegten sich mit Eifer 
auf die Redeiibungen.

In solchen Privatlektionen lasen die Docenten entweder aus- 
gesuchte Schriften mit ihren Schiilern und leiteten die sich daran- 
kniipfenden Disputationen, wie der obenerwahnte Tauros, welcher in 
seinem Cursus Platonische Dialoge (Symposion, Phaidros, Gorgias) 
las und erkląrte, mehr nach der moralphilosophischen Seite, wie an- 
gegeben wird, ais nach der speculativen i); oder sie bildeten die 
Jiinglinge weiter aus in Declamationsiibungen. Letzteres geschah 
zur Zeit des Herodes Attikos in besonders charakteristischer Weise 
in der sogenannten Klepsydrion, einer Gesellschaft, dereń Mitglieder 
von der Wasseruhr, ais Zeitmesser fiir die dem Sprechenden zu- 
gemessen Zeit, den Namen Kks<|/o3pltA! fuhrten1 2). Ihre Zusammen- 
kunft war im Landhause des Herodes zu Kephisia nachst Athen. 
Zehn Klepsydriten, unter den Zuhbrern des genannten ebenso reichen 
ais beriihmten Sophisten besonders hervorragend, hatten den Zugang 
erlangt zu diesen Privatiibungen und aus dem Stegreif gehaltenen 
Declamationen. Boshafte Neider, wie es scheint, iibertrugen jedoch 
diesen Namen auch auf andere Studirende, welche zum Scherz die 
durstigen (Supcms;) Klepsydriten hiessen, weil sie mehr auf ęiAoitoaia 
ais auf die <p’Xoaotpta sich verlegten; besonders soli ein Schiiler des 
Herodes selbst, der vorhin erwahnte Chrestos, ais Privatdocent seine 
Trinkgelage bis zum Hahnenschrei fortgesetzt haben3). Auch von 
Tauros weiss Gellius zu erzahlen, dass er seine Schiiler haufig bei 
sich zu Tische versammelte; war auch die Mahlzeit sehr frugal, so 
wurde die Zeit vor und nach dem Essen doch zu niitzlichen Ge- 
sprachen verwendet. Derselbe Tauros hatte einen Commentar iiber 
den Dialog Gorgias geschrieben (Gellius VII, 14), eine Art der 
philosophischen Literatur, die in der spateren Epoche immer haufiger 
wird; ebenso einen Yortrag gehalten uber die Widerspriiche des

1) Gellius XVII, 20, 1 : Symposium Platonis apud pliilosophum Taurum 
legebatur. 4: Haec verba ubi lecta sunt, atque ibi Taurus mihi, Heus, inquit, tu 
rhetorisce (sic enim me iu principia recens in diatribani acceptum appellitabat) 
eiistimas sqq. Cf. I, 26; VII, 13. 14. XVII, 8; XVIII, 10.

2) Philostr. Vit. Sopli. II, 10, 1; 13, 1; Gellius I, 2, 2.
s) Philostr. Vit. Sopli. II, 11, 2; 13, 1; Synes. Epp. 135,
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stoischen Systems (Gell. XII, 5) und iiber den Unterschied der Lehr- 
siitze des Platon und Aristoteles, da sich damals die Akademiker 
allmahlig gegen den iiblichen Eklekticismus auflehnten.

Der soeben geschilderte Yerkehr zwischen athenischen Lehrern 
und Schiilern lasst uns auch darin einen ausserlichen Halt der philo
sophischen Schulen erkennen, gleichwie in den friiher erwahnten 
Tischvereinen der Philosophen selbst. Derselbe musste naturgemass 
in den damit yerbundenen Colloquien nicht wenig beitragen zur 
weiteren Ausbildung der dialogischen und selbst der heuristisehen 
Methode des Unterrichts. Preilich spottet noch Synesios, jener halb 
ehristliche, halb philosophische Schbngeist zu Anfang des fiinften 
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, Ep. 136 iiber die Anziehungs- 
kraft dieser Zusammenkiinfte, indem er dieselbe den opulenten Mahl- 
zeiten der athenischen Scholarchen zuschrieb. Im Besondern erfahren 
wir auch aus Damaskios!), wie das Haus eines Scholarchen der 
Platonischen Schule, nachdem in der letzten Zeit durch Stiftungen 
ergebener Anhanger sein Einkommen sich gemehrt hatte, noch immer 
gastlich die Schiiler aufzunehmen pflegte.

Bei alledem gab es in Bezug auf die Eintheilung des hoheren 
Unterrichts keinen festen oder vorgeschriebenen Studienplan, 
sondern nur allgemeine Satzungen iiber die aussere Ordnung und das 
Verhalten der Jiinglinge, die wir spater bei dem Kapitel iiber Lehr- 
freiheit besprechen werden. Jeder wahlte entweder nach Neigung 
oder nach der Bestimmung seiner Eltern die Gegenstande seines 
Studiums, und iiber den Fortgang oder Riickgang in denselben mochte 
gar nicht seiten der Zufall entscheiden. Leider werden auch in den 
ausfiihrlichen Ephebeninschriften die Unterrichtsgegenstande, welche 
hierher gehóren, immer nur ganz allgemein mit paft/pa-rtz, ortó 
to’5 Ó7JJJ100 7tpoaT8Ta7|iśva palhjpata, ypappcrca u. s. w. bezeichnet. Nur 
in den Inschriften von Teos (vgl. S. 311. 317) ist uns ein wirklicher 
und ziemlich detaillirter Plan fiir den musischen Unterricht erhalten, 
aber nicht fiir die philosophischen Studien ais solche. Jedoch werden 
auf den grossen Ephebeninschriften in den Angaben iiber die lite- 
rarische Ausbildung der Epheben die <piko'ao<pot ausdriicklich unter- 
schieden von den iibrigen Lehrern (óiSaazakoi). So heisst es daselbst 
von den Vorlesungen der Philosophen wiederholt, dass auch die 
Epheben dieselben wahrend des Jahrescurses besucht hatten* 2).

J) Exc. ex vita Isidori bei Pliotios n. 242, ed. jBekk. p. 346 b.
2) ssyókasow ot’ okou tou eviaurou rotę (pikosótpoię, Ttapeza&iCavov zai a/okatę, 

Z/]vo5gtu) G/oXaCovT£; ev rs t<o Hrokep.alw zal Auzslw zrk. Ferner erwahnen sie die 
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Uebrigens ist immerhin fiir die Methode bezeichnend, dass man 
nicht seiten den Unterschied des Philosophen vom Sophi
sten in dem Ausfragen oder Katecliisiren erkennen wollte, welches 
der erstere hin und wieder vornahm, wenn er nach seinem Vortrag 
vom Lehrstuhl herabgestiegen war. Zur Vergleichung sei hier an 
den entsprechenden Brauch und die gesetzliche Bestimmung in man- 
chen Facultaten der Universitaten des Mittelalters erinnert ’), dass 
die Vortragenden nach beendigter Lektion gerne Antwort ertheilen 
und iiberhaupt in Zweifeln Aufschluss geben sollen. Eine interessante 
Erbrterung des haufigen Fehlers der Voraussetzung des richtigen 
Horens mogę man bei Volkmann S. 69 des Biichleins iiber Leben 
und Schriften des Plutarchos nachlesen. Immerhin aber hatte die 
grosse Kunst der Rede, wie sie in jenen Zeiten mit rastlosem Fleisse 
erstrebt wurde, eine eigentiimliche Bedeutung, und zwar nicht bios 
ais Cultus der Form, wie man gewohnlich annimmt. Sie war so wenig 
bios Sache der Schule, dass sie vielmehr in weiten Kreisen durch 
die Gegenstande, welche sie behandelte, dem Nationalgefiihle wie dem 
sittlichen Leben immer wieder neue und wohlthatige Anregungen 
zufiihrte und selbst in politischer Beziehung nicht seiten einen iiber 
den engeren Ring der Zuhorer hinausreichenden Einfluss iibte. Ge- 
wiss hatte Grieclienland in der Periode jener glanzenden Wander- 
prediger nichts in seiner geistigen Cultur, was hoher zu stellen ge- 
wesen ware. Einzelne Persbnlichkeiten erwarben sich iiberdies ais 
wirkliche Lehrer eine solche Fertigkeit, dass sie sogar ais anerkannte 
Philosophen wegen ihrer Redekunst auch zur Klasse der Rhetoren 
(aocpiorat') gerechnet wurden. So der Akademiker Theomnestos aus 
Naukratis in Aegypten (Philostr. Vit. Soph. I, 6) um das Jahr 50 
v. Chr. und jener Damaskios aus Damaskos, gleichfalls ein Diadochos 
der Platonischcn Schule, der ausser der Philosophie eifrig Rhetorik 
studirt hatte und neun Jahre selbst Vorsteher rhetorischer Schulen 
gewesen war (Exc. bei Photios cod. 181).

In dem bekannten Buchlein von der Knabenerzieliung, das dem 
Plutarchos zugeschrieben wird, heisst es am 10. Kapitel: Die Phi
losophie ist bei der Erziehung ais Hauptsache zu betrachten. Fiir 

gleichzeitige Anwesenheit des Kosmeten, irapaza&i£wra ra"; re r<J-j tptkosótpiuz zat 
r«™ 7pa[i[iariz<uv ayoka'? ev ratę fwo(»evat» azpoaaeat, zai aj'/ea/óXaaev rot; p.a9^p.aat zat 
ratę a/olatę u. s. w. Vergl. in den Verhandl. derWurzb. Philol. Gesellsch. S. 23 ff. 
S. 45. 49. 51.

1) Vergl. z. B. Statuten der Wiener juristischen Pacultat, bei SćhUcken- 
rieder Chronol. diplom. Univ. Yindob. 1753.
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die Sorge des Leibes haben die Menschen zwei Wissenschaften er- 
funden, die Heilkunde und die Gymnastik; jene schafft Gesundheit, 
diese einen kraftigen Korper. Fiir die Schwachen und Leiden der 
Seele aber ist die Philosophie das einzige Heilmittel. Vollkommene 
Menschen sind diejenigen, welche die Kunst, den Staat zu regieren 
(Politik) mit der Philosophie zu verbinden und zu vereinigen wissen; 
denn sie erlangen die beiden hóchsten Giiter: ein gemeinniitziges 
Leben da, wo sie ais Burger wirken, und ein ruhiges, ungestórtes 
Leben durch ihre Beschaftigung mit der Philosophie. Darum muss 
man nach Kraften sich bemiihen, sowohl fiir den Staat thatig zu 
sein, ais auch, soweit es die Zeitumstande verstatten, mit 
der Philosophie sich zu beschaftigen. Indess wird es ausserdem 
niitzlich, ja notwendig sein, auch die Lekturo der alten Schriftsteller 
nicht zu vernachlassigen, sondern sich dieselben sorgfaltig zu sam- 
meln gleich dem Feldgerat, das der Ackersmann sich sammelt, da 
der Gebrauch dieser Schriften in gleicher Weise ein Werkzeug der 
Bildung ist und das Wissen aus der Quelle zu erhalten lehrt.

So betrachteten denn die Gebildeten der damaligen Zeit d i e 
Philosophie ais die wahre Erzieherin des Menschen 
zur Sittlichkeit; einzelne Ausnahmen bestatigen nur in ihrer Op- 
position diese allgemeine Ueberzeugung. Eine grosse Anzahl der 
edelsten Manner dieser Jahrhunderte verdankte nach eigenem Ge- 
standniss oder dem Berichte anderer ihre Charakterbildung der Phi
losophie ’)• Die Philosophen iibten, von gelegentlichen Einwirkungen 
abgesehen, in der Regel eine praktische Thatigkeit und damit einen 
unmittelbarenEinfluss auf die sittliche Bildung ihrer Zeit in dreierlei 
Verhaltnissen: ais Erzieher und stete Berather Einzelner, ais 
Lehrer der Morał in bffentlichen Schulen, endlich ais Missionare und 
Volksprediger; das letztere Feld blieb ausschliesslich den Kynikern, 
die es sich erwahlt hatten, uberlassen * 2).

>) Friedlaender a. a. O. III, 608.
2) Ebenda S. 591.

Gewohnlich theilte man das philosophische Studium in drei 
Theile: Ethik oder Morał, Naturwissenschaft und Metaphysik. Natiir- 
lich traten die vier grossen Schulen durchgehends zu der einen oder 
der anderen Sparte in innigere Beziehung und verblieben dann auch 
bei derselben fast ohne Unterbrechung fiir die Dauer ihres Bestandes. 
Eine Menge moralphilosophischer Schriften kam zum Vorschein 
unter dem Titel ttporpsirrtzo;, der alsdann nicht an einem einzelnen 
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bestimmten Werke Iiaften blieb, sondern bis in die spatere Periode 
ais Gattungsname galt. Auch von Aristoteles ward ein solcher ttpo- 
tpsimzo; verfasst, wahrscheinlich zu propagandistischen Zwecken1). 
Schon Antisthenes soli drei solcher itpoTEtrnzot oder doch einen 
langeren KpoTpsK-tzo'; in drei Biichern verfasst haben. Wahrscheinlich 
verdankten diese Schriften der Anregung des Sokrates ihren Ursprung, 
so dass ihnen von Haus aus die dialogische Form eigen sein mochte * 2). 
Ihren Inhalt machte alles das aus, was in dem Vordergrund der 
sophistischen Bestrebungen stand, die Philosophie, die Tugend und 
die Beredsamkeit.

Vergl. Bd. II, S. 12 und die eingeliende Untersuchung hieriiber von 
Hirzel im Hermes X, 61 ff. besonders wegen kóyo? S. 68, eę l.óyouę śXdetv S. 69.

2) Vergl. jedoch in Beziehuug auf Aristoteles und Cicero besonders Hirzel 
a. a. O. S. 76. 78. 80.

Wie fruher angedeutet wurde, traten jedoch in der gesammten 
Auffassung und Anwendung der Philosophie allmahlig Physik und 
Logik neben der Ethik so sehr in den Hintergrund, dass die 
letztere ais der wesentliche, wo nicht ais der einzige Theil der Phi
losophie erschien. Schon im ersten Jahrliundert der Kaiserzeit fand 
eine wirkliche Verbindung platonischer, aristotelischer und stoischer 
Lehrsatze ungleich mehr Beifall, ais das rein platonische oder ari- 
stotelische System. Allerdings wurde damit nach dem Erlbschen des 
politischen Lebcns eine geistige Arbeit verrichtet; die Wissenschaft 
war jetzt endlich eine Staatsangelegenlieit geworden, ihren Vertretern 
wurden zuerst in glanzender Weise durch die mit einander wetteifern- 
den Ptolemaer und Pergamener Ehrenrechte zu Theil und ein bffent- 
licher Unterhalt, wie ehemals in den alten Freistaaten den olympischen 
Siegern. Jedoch ist dabei nicht zu ubersehen, dass ein solches Ver- 
halten der damaligen Machthaber hauptsachlich aus Politik erfolgte, 
indem die hervorragenden Trager der hellenischen Bildung gleich- 
zeitig ais die Zierde ihrer Hofhaltung und ais die Stiitze ihrer Throne 
galten. Der philhellenische Zug also, der unter den romischen Kaisern 
in wcchselnder Starkę sich kundgibt, ist nur bei einzelnen noch, wie 
bei Hadrian und den Antoninen, ein Ausfluss der wahren und un- 
interessirten Liebe zur Wissenschaft und hellenischen Bildung.

Die Belege fiir die Ablialtung von Vorlesungen iiber Rhetorik, 
Grammatik, Philosophie, Geometrie, Zahlenkunde und Astronomie 
fehlen eigentlich zu keiner Zeit; aber das Wichtigste war und blieb, 
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in der hellenistischen wie in der kaiserlichen Periode, immerzu die 
Rhetorik, womit in der Regel das akademische Studium iiberhaupt 
begann. Sechzehnjahrige und selbst noch jiingere Studenten kamen 
zu dem Sophisten, der sie gewohnlich, weil damals ein „Maturitats- 
examen“ von Staatswegen unbekannt war, personlich priifte, um zu 
constatiren, ob sie iiberhaupt fiir seinen Unterricht reif seien. Die 
Musik, ais ein Mittel, die Seele zu sanfteren und reineren Empfind- 
ungen zu stimmen, wurde gleichfalls von den Strebsameren unter den 
Hbrern nicht vernachlassigt. Auch von der Arzneikunde suchten sich 
manche wenigstens den philosophischen Theil anzueignen (Gregor. 
Naz. or. XX, 23).

So wurden in demselben Athen, in welchem die óffentlichen 
Behbrden von Solon’s Zeiten her die leibliche und geistige Jugend- 
bildung mit besonderer Sorgfalt iiberwacht und gefórdert hatten, nun
mehr durch kaiserliche Fiirsorge und Freigebigkeit die herkómm- 
lichen Studien unterstiitzt. Fiir die Philosophenschulen selbst, wie 
fur die Ausbildung in der Redekunst wurden hier von Staatswegen 
Lehrstiihle (&po'vot) errichtet. Wie friiher gezeigt wurde, hiessen die 
Vertreter der beiden Sparten mit dem allgemeinen Namen SophistenJ). 
Um nun fiirs erste die Bezeichnung dieser Professuren zu erbrtern, 
so bestanden: 1) ein Lehrstuhl der Rhetorik vorzugsweise, fiir die 
Schul- und Prunkrede (ó Opóvo; za? o aocpiartzo;, o iraidso-
Ttzo;, o Afhpijat 8póvoę); 2) ein Lehrstuhl fiir die rednerische Be- 
handlung von Prozessen (to ÓTjprjoptzo^, to &zavtxo'v) in óffentlichen 
Angelegenheiten, also fiir die Staats- und Gerichtsrede (OpoSo; koai- 
Ttzoę, f)póvoę to7v 7toXiTix<uv Xdf«)V, civilis eloąuentiae); 3) Lehrstiihle 
fiir die Philosophie selbst an den vier grossen philosophischen Schulen. 
Uebrigens hat schon Zumpt a. a. O. S. 24 f. deutlich nachgewiesen, 
dass es wenigstens seit dem Besuche Mark Aurel’s in Athen zwei 
sophistisclie Lehrstiihle gab, namlich einen bpooo; aocptoTizó; 
und einen f>po\o; itokiTtzó;. Der letztere heisst bei Philostratos II, 2, 2; 
20,1 auch hpóvo; tóL uoXit’.xcov /.o'yo>v und ist von der Stadt Athen gestiftet. 
In diesem Sinne galt z. B. der bekannte Libanios auch ais Ó tiję itóksco; 
aocp'.aT^'ę, so lange er den óffentlichen Lehrstuhl der Rhetorik inne- 
hatte. Wiewohl im Ganzen wenig iro/.iTiza getrieben wurden* 2), so wurde 

1) Vergl. Bd. II, 201; Pliilostr. [ł. aocp. I prooem. soętaTaę 3$ oi uakatol 
£n<ovop.aCov ou p.ovov ruJv p^róptoy roóę óixepcp<uvo’5v:dę ts zal kap-zpou;, alka zal rcuv

ik o s o cp co v rouę aóv eupolą epprjyeooyraę.

2) Yergl. Reiske zu Libanios I, p. 45.
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dieser Opovo; doch von einigen Forschern ais eine Professur der 
Staatswissenschaften betrachet, wobei sie dann es zweifelhaft liessen, 
ob dieselbe mit einem Rhetor oder mit einem Philosophen besetzt 
worden sei. So hatte man seit Metirsius Fort. Att. 8 zwischen einem 
Opóvo; itoXmzo;, cpt/.oaoętzoę, ooętattzo; unterscheiden zu durfen ge- 
glaubt. Allein es haben hier Missrerstandnisse stattgefunden, die 
ihren Grund in der Verkennung einer doppelten Bedeutung des Ad- 
jektiys ■rcoXtuzó; haben, wonach das Wort einmal dem PaotXtxó;, wie 
unser „stadtisch44 dem „kaiserlich44, das andere Mai dem Oecopr^tzóę, 
wie „praktisch14 dem „wissenschaftlich44 gegeniibersteht!). Die Xe$t; 
ttolrttzij, wie man eine elegante Nachahmung des attischen Stils nannte, 
bedeutete demnach nichts anderes ais die stilistischen Studien oder 
die sophistische Diction, geradeso wie man eine aoreta Xi$t; (Grazie 
des Ausdrucks), eine xtzxoCt]Xia (Schwulst) nnterschied und eine 
Klasse von Nachahmern dieser stilistischen Manier sogar ais ok&£oXoł 
aotptarat verspottete und die letztere ais unecht und fehlerhafc bezeichnete.

’) Zumpt S. 26.
2) Philostr. II, 10, 6; Zumpt S. 13, A. 3.

Mit dem griechischen Worte Sporo; fiir Lehrkanzel wird alsdann 
in der Weise, wie im Lateinischen cathedra fiir munus gebraucht ist 
(Bd. II, S. 215, A. 4), erweislich seit Hadrian die óffcntliehe und 
amtliche Stellung der Professoren an der athenischen Hochschule 
herrorgehoben. Vorubergehend kommt zur Zeit des hochangesehenen 
und cinflussreichen Herodes Attikos auch das Beispiel einer Befórde- 
rung zum obersten Lehrstuhl (to'v «vco Sporor) in Rom selbst vor. 
Aus Philostratos II, 10, 5; 8, 2; 13, 6 lernen wir aber, dass damit 
die sophistische Professur am rómischen Athenaum gemeint ist, zu 
welcher sowohl Sophisten wie Adrianos (Philostr. II, 10, 5. 11.) und 
Pausanias von Kaisareia (Philostr. II, 13 extr.), ais auch Philosophen 
(Symmach. Epist. X, 25) gelangten. Die genannte Stiftung des Hadrian 
hielt namlich etwa die Mitte zwischen den Einrichtungen unserer 
heutigen Universitaten und Akademien; hier sollten Dichter, Rhetoren 
und Philosophen yereinigt Vorlesungen halten und die literarisclien 
Studien fordem. Im zweiten und dritten Jahrhundert, und wohl auch 
noch spater, wurde fiir die Stello eines kaiserlichen Sekretars behufs 
der griechischen Correspondenz der geschickteste Sophist gewiihlt* 2). 
Philostratos nun aber berichtet im Leben der Sophisten I, 23, 1, 
dass L. Egnatius Lollianus aus Ephesos der erste war, der den Lehr
stuhl zu Athen inne hatte (itpouo-tłj rou ’A8r'vir(at hpórou Ttpwro;). 
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Da es aber zu keiner Zeit in Athen an Lehrern der Rhetorik ge- 
fehlt hatte, so ist offenbar jener Lollianus ais der erste besol- 
dete Lehrer zu betrachten, der in Athen die Redekunst lehrte. 
Nach Suidas lebte Lollianus unter Hadrian’s Regierung, ward aber 
erst *)  unter Antoninus Pius, ais sein Ruf fest begriindet war, zum 
bffentlichen Professor der Rhetorik ernannt. Wahrscheinlich erfolgte 
die Stiftung eines besoldeten Lehrstubles der Sophistik in Athen 
gleichzeitig mit einer allgemeinen kaiserlichen Massregel fiir die 
romischen Provinzen, wonach allen Philosophen, auch in den Pro- 
vinzen, Abgabenfreiheit (atś/.ew) gewahrt sein sollte, wenn sie eine 
Schule errichten konnten. In Athen hatte bereits Hadrian hierzu 
Einleitung getroffen* 2); mit Pius aber beginnen die kaiserlichen Ver- 
ordnungen, welche zu wiederholten Malen die Aerzte, Philosophen, 
Rhetoren und Grammatiker mit Immunitat und Befreiung von stadti- 
schen Aemtern belohnen3). Bei Lukianos Eunuch, c. 3 lesen wir: 
Der Kaiser (Mark Aurel) hat fiir eine Anzalil bffentlicher Lehrer 
aus den Schulen der Stoiker, Platoniker, Epikureer urd Peripatetiker 
(rot; sz too Ilćpmókou) ziemlich ansehnliche und zwar durchaus gleiche 
Besoldungen ausgesetzt (cjy-śzaz-at pi3&oq>opa). Nun war einer dieser 
Lehrer gestorben und es sollte ein anderer, den ein Collegium der 
Vornehmsten (tidv ap«j-<»v) ais den wiirdigsten erproben wurde, an 
seine Stelle kommen; es galt also die jahrlichen 1000 Drachmen fiir 
den Unterricht junger Leute in der Philosophie (puptai zaza 
svtauTOv, ot w oimhai rotę veoi; zt?..) Und noch in der Con- 
stitution des Theodosius II vom Jahre 425 n. Chr. werden auf die
selbe Weise Lehrer fiir die Lehranstalt auf dem Kapitol zu Kon- 
stantinopel ernannt4). Hieraus erklart es sich auch, dass im Sprachge- 

9 Yergl. Zumpt S. 24, A. 3; 25, A. 3 gegen die Erklarung von Kayser und 
Alwens. Anf diesen Lollianos beziehen sich die Verse im C. J. Att. III, 1, 
no. 625, p. 130.

Ael. Spart. Hadr. 16, 8—11: omnes professores et honoravit et divites 
fecit sq. Ibid. 13. Pausan. I, 18, 9. Kass. Dion XV, 16.

3) Digest. XXVII, 1, 6, 2 de ezcusationibus, coli. Capitol. Anton. Pius c. 11 
rhetoribus et philosophis per omnes provincias et honores et salaria detulit. 
Aurel. Vict. Caes. 14 (Hadrianus Atlienis Romam) reversus gymnasia doctoresąue 
curare occoepit adeo ąuidem, ut etiam ludum ingenuarum artium, quod Athe- 
naeum vocant, restitueret. Fiir die spatere Periode vgl. Liban. I, p. 154. 189. 
Epp. 296. 297. 789. 927.

4) Cod. Theodos. XIV, 9, 3: in his ąuos Romanae eloąuentiae doctrina com- 
mendat, oratores tres . . . in his etiam, ąui facundia Graecitatis pollere nos- 
cuntur, ąuinąue sophistae.
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brauche dieser Periode 8ijpoatei;e-v geradezu publicum magistrum esse 
bedeutet (Zumpt S. 50, A. 2.).

Diese festangestellten Lehrer hatten somit zweierlei Einkiinfte: 
einmal den von der Regierung bezogenen Gehalt, sie essen des Kai- 
sers Bród (rpocpr) sz {Jaatkfo); Liban. Ep. 488. 132 j; zum andern das 
Honorar (piohoL, auch apotpat), welches ihre Schiiler ihnen fiir die 
Vorlesungen entrichteten, d.i. die zahlendenSchiller (azpoaTai eppt^ot). 
Den Gehalt erhielten sie gewohnlich in Diaten zugewendet (aito;, 
iwpóę, annona); nach Becker R. Alt. III, 2, p. 89 hatte die einfache 
Diat monatlicli 5 romische modii betragen, doch konnten die Diaten 
erhóht werden. Die Zweckmassigkeit solcher Anweisungen aufLebens- 
mittel in natura ist einleuchtend genug: die auf solche Weise Be- 
soldeten waren nicht in dem Masse dem Schwanken der Preise der 
notwendigsten Bediirfnisse ausgesetzt, wenn eine Theuerung eintrat, 
wie es bei einem Fixum der Fali ist. Letzteres war allerdings auch 
in Athen in der alteren Periode die gewohnliche Art der Besoldung 
der Rhetoren gewesen. Was dagegen das Scliiilerhonorar (yergl. 
S. 394; Bd. II, 176 ff.) betrifft, so kam es bei diesem Einkommen 
naturlich zunachst auf die Zahl der Zuhórer oder Schiller an; und 
man verschmahte wenigstens kein Mittel, um die Zahl zu vergrós- 
sern, zumal da der Rhetor mit der grósseren Schiilerzahl in der Gunst 
der Behorden stieg. War der Ehrgeiz grósser ais die Habsucht, so 
scheute der Docent auch Geldopfer nicht, um sich Geltung zu ver- 
scliaffen (Liban. I, p. 45). Entrichtet wurde das Honorar am ersten 
Januar, der daruin bei Libanios (I, p. 259) auch des Lehrers Ernte- 
zeit genannt wird. Freilich fehlt es nicht an Klagen iiber unregel- 
miissige Bezahlung desselben; oft auch erliessen die Lehrer den 
Aermeren die Bezahlung ganz; indessen, wie einer von den letzteren 
spater selbst erkannte, nicht zum Vortheil derer, denen es erlassen 
wurde: „denn was man umsonst erhalt, nimmt man nicht eifrig, man 
legt auf das, was man nicht bezalilt hat, keinen Wert“ >)•

Nach dem Willen des Kaisers Mark Aurel sollte Athen ganz 
eigentlich eine philosophische Universitas sein. Daher aussert sich 
Kassios Dion LNNI, 31 also, dass Marcus durch die Bewilligung 
von Jahresgehalten fiir die Philosophen der vier athenischen Schulen 
nicht bios Athen geehrt, sondern in Athen der ganzen Weit Lehr- 
meister gegeben habe. Da wir indessen aus den Quellen erfahren, 
dass ausserdem noch viele andere besoldete und unbesoldete Lehrer 
in Athen wirkten, so entstehen iiber die Anzahl der Besoldeten, be- 

1) Belege oben und bei Sieeers a. a. O. S. 39, A. 211.
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ziehungsweise der eigentlichen philosophischen Docenten mancherlei 
Zweifel. Kaiser Marcus hatte namlich im Jahre 176 n. Chr. vier 
Jahresgelialte zu 1000 Drachmen gleichmassig fur alle vier Philo
sophen der^yerschiedenen Sekten, also mit staatsmannischer Unpartei- 
lichkeit, bewilligt. Man konnte nun diese Gehalte den damaligen 
Scholarchen anweisen; dann wiirde aber die Stadt keinen Zuwachs 
von Lehrkraften und keinen Sporn der Rivalitat erhalten haben, wo- 
von man sich so viel wie bei den Sophisten versprach. Deshalb ist 
Zumpt a. a. O. S. 26 f. der Meinung, dass man neben den herkómm- 
lichen Scholarchen, wenn kein Scholarch dieser Unterstutzung be- 
durfte, andere Philosophen ernannt habe, so dass man jetzt bfters 
zwei Lehrer in jeder Sekte hatte, worunter der eine von der Schule 
eingesetzt, der andere von der Behórde, die der Kaiser zu diesem 
Zwecke bestimmt hatte (vgl. S. 443 die Stelle aus Lukianos Eunuch. 3), 
gewiihlt worden ware. So kam AAreras (De Athen. statu politico p. 70) 
dazu, acht Professoren der Philosophie zu setzen. M. Hertz Renais- 
sance und Rococo in der rómischen Litteratur S. 30 spricht nur von 
einer „Anzahl"; nicht minder bequem Kiimmel in den Jahrh. f. Philol. 
und Padag. 1870, 2. Abth. S. 23: „Die vier Hauptschulen der Phi
losophie erhielten neben den Lehrstiihlen alter Stiftung je zwei vom 
Kaiser bestellte Lehrstuhle. Neben diesen „ordentlichen Professoren", 
fiir welche ansehnliclie Gehalte und Yorrecbte ais angemessen er- 
schienen, wird es iibrigens nicht an solchen gefehlt haben, welche 
nach freier Wahl und auf eigene Gefahr ais Lehrer auftraten". Aller
dings lehrten neben den Philosophie besoldete und unbesoldete 
Rhetoren, auch Grammatiker waren von der Stadt Athen angestellt*).  
Allein diese Leute traten eben ais Unterlehrer und Gehiilfen in die 
Schulen ein; wahrend der Sophist nicht eigentlich unterrichtete und 
sich um die Einzelnen kiimmerte, waren sie es hauptsachlich, welche 
die Voriibungen in den Arbeiten des Stils und der Declamation be
trieben. Philostratos erwahnt einmal II, 11, 1, dass ein solcher Privat- 
docent hundert bezahlende Zuhórer gehabt habe. Dass aber die Zahl 
der wirklich angestellten sich nicht so lioch belief, wie Einige an- 
nehmen, lasst sich'mit Wahrscheinlichkeit aus einer Stelle der Digesten 
schliessen, wonach durch kaiserlichen Erlass des Antoninus Pius vier 
oder hbchstens fiinf Sophisten ernannt wurden 1 2J.

1) So z. B. um 260 n. Chr. Longinos nach Eunapios Vit. Soph. p. 13 xpwetv 
tous Ttalatoót ereróazro, noch ein anderes Beispiel bei Zumpt S. 29, A. 1.

2) Digest. XXVII, 1, 6, 2; Modestin. lib. II Excusat. ai śkdrrouę itóXsi« 
Sktmai (ateXs‘? s/sw) rpeij aoęisraę zai •fpap.partzoó; roóę iaouf at ueiCout itoletę
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Diese besoldeten Sophisten also ernannte fiir Athen der Kaiser; 
dagegen die Professoren der Philosophie, welche hislang theils durch 
einfache Stado/ij, theils in der S. 400 f. geschilderten Weise zum Lehr- 
stuhl gelangten, wurden von jetzt an durch Wahl und Priifung von einem 
Comite unter dem Vorsitz eines kaiserlichen Prokurators erkoren. 
Beziiglich der Swóo/ig innerhalb der Schulen selbst wird wenigstens 
fiir einen Fali ein ółjcftopa tiję SiaSo/tj; gelegentlich erwahnt1). Bald 
aber machte sich begreiflicherweise auch auf die Besetzung der Lehr- 
stiihle der alten philosophischen Schulen ein Einfluss von oben geltend, 
wenn auch der Kaiser nicht selbt ernannte, sondern nur empfahl; 
so bei dem beriihmten Erklarer des Aristoteles, Alexandros von 
Aphrodisias (vgl. Zumpt. S. 74). Nach Philostratos (II, 3; II, 10, 4 

ztX.) wurde der Lehrstuhl der Rhetorik von Kaiser Marcus 
selbst besetzt, wahrend er die Wahl der Philosophen dem Consular 
Herodes Attikos iibertrug. Wie es scheint, iiberliessen die Kaiser 
nicht seiten ihrem Statthalter die Entscheidung mittelst eines Con- 
curses und der Abhaltung von Probevortragen. Eine solche Concur- 
renzpriifung anlangend, ist bereits wiederholt erwahnt, dass dieselbe 
von einer aus angesehenen und wiirdigen Mannern bestehenden 
Commission abgehalten wurde. Jedenfalls aber lag eine besondere 
Ehre und Auszeichnung des hpóvoę in der unmittelbaren Ernennung 
durch den Kaiser, beziehungsweise dessen Stellvertreter; weshalb 
Libanios sich viel darauf zu gute that, dass allein er, vom Proconsul 
Strategios empfohlen, durch offentliches Dekret ernannt worden sei* 2) 
Aber auch eine gelegentliche Absetzung erfolgte durch die hohere 
Instanz, den Kaiser. So beseitigte Julian im Jahre 361 n. Chr. den 
Prohairesios3). In Rom hatte schon Hadrian das Beispiel einer 
ziemlich glimpflichen Entlassung unfahiger Lehrer gegeben4). Marcus 
Antoninus aber ging, wie Philostratos II, 10, 4 erzahlt, sogar person- 

rśaaapaę tou; itatSeucwra? śzarśpav TtatSeiaz, at Si pśparat itokeij pźjTopac ntnz zat ypap- 
partzouę reję taouę* dicsp Bs toutov rdv apiOpdz o ó3 e t) psy tar Ttóktę T7]v 
aneks tav itapeyet.

1) Photios p. 349 a 35 zat ej^cptalh] Stado/o; in aęttuuart ij.a'/.z.ov q Ttpappant 
■r^ę ID.aruwzijc eę^ppastuj.

2) Liban, ed. Reiske I, p. 59 ~ó pśv tp^ętapa iyiyąanro — rouno o-jtttu itpóa!kv 
’A8>)vaiouę az(zoa Spaaaznaj zrX. Ibid. p. 19 śSózst peptanoz etvat 9póvujv aątov roJv itap’ 
'Afhjzaioti zezpia&at.

3) Eunap. Proaeres. p. 92 Boiss. ’IoultavoO 0; (JaatLItmoj róito-j no5 TtatScuetv 
eęetppcpezo?' eSózst pap etvat Xpianiavdc.

O Ael. Spart. Hadr. 16 doctores, qui professioni suae inhabiles videbantur, 
ditatos lionoratosgue a professione dimisit.
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lich, ais der Sophist Adriano3 vor ihm yerleumdet worden war, be- 
hufs Untersuchung der Sache in die Vorlesung des Adrianos und 
ehrte ihn, ais er sich von der Grundlosigkeit der Anklage iiberzeugt 
hatte, durch grosse Geschenke.

Hiernach lasst sich leicht yoraussetzen, dass es an aufregenden 
Scenen bis zur Erledigung einer „Besetzungsfrage“ auch damals im 
akademisclien Leben nicht gefehlt habe. Wenn aber Martin Hertz 
a. a. O. S. 31 aus dem dariiber entstandenen Gezanke folgert, natiir- 
licli zunachst aus Lukianos, dass zu Lehrern der Jugend selbst in 
der hochsten Unterrichtsspliare und in dem idealsten Objekt „hbchst 
unflatige Gesellen sich nicht fiir ungeeignet halten durften", so darf 
man einer solchen Uebertreibung gegeniiber yielleicht doch noch 
zweifeln, ob nicht gerade in unserer Zeit yielseitig (wir erinnern uns 
hier der Vorrede des Astrophysikers Zollner zu seiner Sclirift iiber 
die Natur der Kometen) ebenso lukrative, aber wegen ihrer Ver- 
stecktheit noch unsittlichere Mittel und Machinationen aus gleichem 
Anlasse in Schwang sind.

Der mehrerwahnte Herodes Attikos ’), immerhin fiir seine Zeit 
der erste Meister der Rede in Athen, kam in ein sehr nahes Ver- 
haltniss zu dem damaligcn Studienwesen. Durch das Vertrauen des 
Kaisers erhielt er gleichsam das Recht der Besetzung; jedoch haben 
wir keinen Grund anzunehmen, dass er jemals allein und ohne Ein- 
yerstandniss mit der bezeichneten Commission davon Gebrauch ge- 
macht hatte, ais Curator oder „Prorektor^ der athenischen Lehr- 
anstalt. Die Angelegenheiten der Anstalt schlichtete gewohnlich der 
zu Korinth residirende oder auch ein in Athen personlich erschiener 
Prokurator des Kaisers, der die Professoren vorlud, ihnen Themata 
(npopkłjpa-a) zu Vortragen yorlegte, iiber die wetteifernden den Spruch 
fallte, auch einzelnen die Vorlesungen sperrte oder sie gar des 
Dienstes entliess* 2).

ł) Vergl. Dittenberger im Hermes XIII, 69 'Ilpuifyę tou ’Attixg5 bedeutet 
nur den Redner; Vater und Solin lieissen Tib. Claud. Atticus Herodes; beimYater 
ist Atticus, beim Sohn Herodes der Hauptname.

2) Cf. Liban. I, p. 19 Iteisbey oben S. 423.

In diesen Zeiten nun wiederholte sich immer wieder das merk- 
wiirdige Schauspiel, dass einerseits die jungen Manner des Westens 
zahlreicli nach Athen und andern griechischen Bildungsstatten reisten, 
um die gefeiertsten Lehrer daselbst zu hbren und die hellenische 
Bildung, die seit Alexander Weltbildung geworden, sich anzueignen, 
andererseits die bcriihmtesten Lehrer und Redekiinstler des Ostens, 
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angezogen durch die Auszeichnungen und Geschenke der Kaiser, 
Kunstreisen nach Rom und andern Stadten der westlichen Lander 
unternahmen oder auch auf die Dauer sich dort niederliessen. Und 
dennoch, so merkwiirdig auch dieses Treiben in der Geschichte er- 
scheint, bei genauer Besichtigung erkennt man allenthalben die offizielle 
und kunstliche Mache und damit die allmahlig deutlicher hervor- 
tretenden Anzeichen des Verfalls und Ausganges der 
Studien.

Diese Anzeichen mehren sich, trotz dem starken ausserlichen 
Betrieb im rómischen Reiclie seit Hadrian und den Antoninen in 
unverkennbarer Weise. Schon die gewóhnliche Schulbilung ist im 
zweiten Jahrhundert auf weit engere Kreise beschrankt ais im ersten. 
„Je langer je mehr bahnten militarisches Verdienst und Geschafts- 
kenntniss auch Niedriggebornen, also oft Ungebildeten den Weg zu 
hohen Stellungen, die friiher ausschliesslich den Abkómmlingen von 
Familien der beiden ersten Stande offen gestanden hatten. Sodann 
traten in diese Stande immer mehr Manner aus Provinzen ein, die 
der rómischen Bildung erst in geringem Grade theilhaft geworden 
waren“ (Friedlaender III, S. 295). Wie bezeichnend ist es iiber- 
haupt fur das Schwinden der idealen Interessen, wenn Tacitus in 
dem bekannten Gesprach einen Vertreter moderner Gesinnungen und 
Gegner der alten iiberzeugungstreuen Beredsamkeit, Aper, iiber einen 
selbst vom Herrscher ausgezeichneten Dichter der Zeit, Saleius 
Bassus, sagen lasst: „Wie viele gibt es denn, die aus Spanien oder 
Asien nach der Hauptstadt gekommen, nach Bassus fragen? Und 
wenn man es auch thut und ihn einmal gesehen hat, so geht man 
weiter und ist zufrieden, wie wenn man ein Gemalde oder eine Bild- 
saule gesehen hatte" 9- Freilich lasst schon Cicero de or. II, 5, 21 
einen der gefeiertsten Redner des rómischen Freistaats, den Crassus, 
mit folgender Aeusserung Stellung nehmen: Ringschulen, Sitze und 
Saulenhallen sind selbst von den Griechen zum Zwecke der Leibes- 
iibungen und der Ergetzlichkeit, nicht zu wissenschaftlichen Vortragen 
(disputationis causa) erfunden worden. Denn die Gymnasien waren 
viele Jahrhunderte eber gegriindet ais die Philosophen in ihnen zu 
schwatzen (garrire) anfingen, und selbst jetzt, wo die Philosophen 
alle Gymnasien in Besitz haben, mógen doch ihre Zuhórer lieber die 
Wurfscheibe sausen ais den Philosophen reden horen (discum audire 
quam philosophum malunt); bei jenem Tonę verlassen sie alle den 

1) Transit et contentus est etc. Dialog, c. 10.
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Philosophen mitten in seinem Vortrag iiber die hbchsten und wich- 
tigsten Angelegenheiten, und eilen den Korper zu salben (unctionis 
causa, siehe Bd. I, S. 341); und so ziehen sie die leichtfertigste Er- 
getzung (!) einer niitzlichen Unterhaltung vor, dereń hohe Wichtigkeit 
sie selbst anerkennen. — Aehnliche Klagen sind dem Leser aus 
dem Dialoge des Tacitus ohne Zweifel bekannt. Bei Lukianos aber 
(Katapl. init.) klagt Charon sogar iiber den Gott Hermes, derselbe 
vergesse auf die Riickkehr ais Seelenfiihrer von der Oberwelt; wahr
scheinlich werde er sich eben in irgend einer Ringschule mit den 
Epheben herumboxen, oder die Kithara spielen oder rhetorische 
Vortrage halten u. s. w.1).

9 Vergl. aucli den bezeichnenden Vorwurf an die Jngend bei Aristeides 
or. LI, ed. Dindorf II, p. 579: aXX’ dvrl roń paSiCew siu zaz dzpodostj nep i zaz 

oi itXsiouę Siarpi^ets, sira #aopa{ew, et rweę upa? r<uv Xeyovru>v Xow- 
ftdyouat' ró 8’ dX7)9śę au f3ouXea9e, oipat, irpóę upaę aurouę Xefeiv, ort oux soesrt Xi9<nv 
śpuJorat oóSś Xourp<uv e^7)pr/)pśvouę ouS’ a pi) Sei rtpóma? zaz irepl rouę Xo’p>ut 
oiarpiSaę yrpuiijzew.

2) Die Griinde dieser Erscheinnng entwickelt vortrefflich Friedlaender III, 
201; vergl. auch die friiher von uns Bd. II, S. 56, A. 1 mitgetheilten Belege. 
Sueton. Nero c. 50 a philosophia enim mater ayertit, monens imperaturo con- 
trariamesse; a cognitione yeternm orator um Seneca praeceptor, quo diutius 
in admiratione sui detineret. Ilulsełtos 1. c. p. 196.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung).

Gleichviel, ob an der obigen Stelle Cicero’s der Eifer der 
Jiinglinge fiir eine gymnastische Uebung iibertrieben dargestellt wird 
oder ob jene Schilderung hóchstens fiir eine friihere Generation wahr 
ist, fiir die Romer bleibt sie charakteristisch genug und ais solche 
durchaus geeignet, um uns an die Thatsaehe zu erinnern, dass im 
spateren Latein ja die philosophi auch so viel ais technische Direk- 
toren bedeuten, endlich im Latein des Mittelalters auch Bildhauer. 
Man darf nur nicht iibersehen, dass schon damals gewisse Leute und 
sogar „Philosophen*  selbst, Yom Schlage eines Seneca, auch in dem 
Kunstler nur den Ilandwerker sahen und jede Kunst geringschatzten* 2). 
Und doch bedauert derselbe Seneca im 88. Briefe § 42, dass die 
Lehrer leider den falschen Richtungen entgegenkamen, dass sie 
nur ihren Geist, nicht ihren Charakter bilden wollten, dass sie die 
Kunst des Disputirens anstatt die des Lebens lehrten (ut diligentius 
scirent loqui quam vivere) und so die Philosophie zu einer Wort- 
wissenschaft machten. Auch Plutarchos theilt seine schlimmen Er- 
fahrungen bei den Vorlesungen mit; so in der Schrift de audiendo, 
gleich zu Anfang, klagt er, dass so viele Jiinglinge, indem sie das 
Knabenkleid ausziehen, zugleich alle Scham und Furcht ablegen; 

29
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und c. 3, dass die jungen Leute nicht lernten an den Redner sich 
anzuschliessen und mit Aufmerksamkeit ihm zuzuhóren, sondern wenn 
ihnen Einer von Gastmiihlern, Aufziigen, Zankereien u. dgl. erzahlt, 
dann hóren sie still und aufmerksam zu und besturinen ihn noch 
mehr zu erzahlen. Und c. 10, dass sie dem Vortragenden nur ge- 
ringfiigige und unbedeutende Fragen (rcpo(3krjpa~(z) vorlegen, nur zum 
Zwecke, um zu faseln und dabei auch noch ihre Kenntnisse in der 
Dialektik oder Mathematik zu zeigen, ersteres natiirlich in der notigen 
Ausriistung fiir die Sophistik.

Immer haufiger werden von jetzt an die Klagen iiber Gering- 
schatzung und Herabwiirdigung der Philosophie, gegeniiber einer 
einseitigen realistischen Bildung; die unverkennbaren Anzeichen des 
Verfalls rermehren sich zu massenhaften Belegen. Nur zu viele 
Lehrer liessen sich in den damaligen Verhaltnissen durch Eitelkeit, 
Ruhmsucht und Gewinnsucht verleiten, mehr den Beifall ihrer Zu- 
horer ais ihre tiefere Bildung im Auge zu haben, und unter diesen 
selbst gab es wiederum nur zu viele, die eine angenehme Unter- 
haltung (heute nennt man dies „popular-wissenschaftliche Vortrage 
zu einem gemeinniitzigen Zwecke“j, eine Uebung in scharfsinnigen 
Thesen und Ilypothesen, iiberhaupt eine prunkende Gelehrsamkeit 
dem ernsten Studium und Streben nach sittlicher Veredlung vorzogen. 
So kam es, dass die Mehrzahl der Jiinglinge oft Jahre lang philoso
phische Vorlesungen besuchte, ohne auch nur einen Anflug philoso- 
phischer Bildung davonzutragen. In den Schriften, resp. Fragmenten 
des Epiktetos, Musonios u. a. ist immer wieder die Rede einerseits 
von den Schwachen und Miingein des philosophischen Unterrichts, 
der kleinlichen und yerkehrten Methode der Lehrer, andererseits 
von der Unzulanglichkeit und Einseitigkeit der Vorbildung zu den 
hóheren Studien, sowie yon der Beeintraclitigung derselben durch 
Schuld der philosophischen Hórer selbst, ihrem ungeziemenden Yer- 
halten bei den Vortragen u. s. w.1). Trotz allem Vorlesen und Vor- 
tragen und einer grossen literarischen Geschaftigkeit kamen nur noch 
wenige Personlichkeiten zu einer lebensfreudigen Bildung; auch in 
den Kreisen der strebsamen Geister rersagt die frische Kraft des 
Schaffens, Pedanterei und Altertiimelei durchsetzen die Literatur 

1) Ein Beispiel von der Auffiilirung in den Horsalen Philostr. II, 21, 3 óę 
Ss [ii] a'jpirTOt|iev dXX^kouę uyjSł azu)7ttotp.£V, a raić aocp tarto v auvou- 
alaic cptlei -ft-peatlat, a&póot £asxaAoup.s&a zal eza&yjus&a eax).7j^evrs;, ol piv rcatSsc 
zal ol naiSaycDYol psaot, za pstpazta aurot.
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dieser PeriodeJ). Wie wenig also die Aufmunterung eigentlich 
fruchtete, welche die Antoninę den Studien im romischen Weltreiche 
angedeihen liessen, ist leicht zu erweisen. „Was in hellenistischem 
Sinne geschieht, das kann gemacht werden; dazu sind guter Wille, 
staatsmannisclie Umsicht und ein gefiillter Staatsschatz ausreichend. 
Was in hellenischem Sinne geschehen soli, ist nicht fiir Geld 
und Macht zu haben; es muss aus dem Geist geboren sein und alle 
Veranstaltungen, welche nur von Amtswegen erfolgen, sind auf diesem 
Gebiete wirkungslos® * 2J.

') VergL die Ausfiihruiigen bei Afortói Hertz a. a. O. S. 25 f.
2) E. Curtius Altertum und Gegenwart S. 130.

29*

Aeusserlich freilich trat in dieser Periode das akademische 
Leben Athens stark in den Vordergrund. Fiir Athen selbst lag das 
einzige Interesse, so zu sagen die gesammte Esistenz in dem Schick- 
sal der Hochschule, denn die alte Stadt des Perikles war ais Stadt 
Hadrian’s eine Uniyersitatsstadt geworden, wie es nur immer eine 
deutsche Provinzialstadt sein kann. Auch verbreitete sich jetzt die 
Philosophie iiber die ganze cultivirte Weit, und namentlich die 
stoische Philosophie bliihte in Rom durch Zahl und schriftstellerische 
Thatigkeit ihrer Vertreter. Athen jedoch ging damit des Vorzugs 
yerlustig die alleinige oder doch die bedeutendste Schule der Philo
sophie zu sein; bald gab es in Alexandria, Rhodos, Tarsos u. s. f. 
noch tiichtigere Philosophen ais in Athen. Besonders Alexandria 
wetteiferte schon friihzeitig mit diesem, indem es, durch seine gross- 
artige Bibliothek und das Museum auf die historische Gelehrsamkeit 
angewiesen, eifrig jene Methode pflegte, die sich mit der Erklarung 
der alten Meister befasste. So wurde denn, wie bekannt ist, in der 
romischen Periode daselbst insbesondere die Erlauterung des Platon 
und Aristoteles durch ausgebreitetes Wissen und scharfsinnige Exegese 
gefórdert. Zu Rhodos aber, dem einzigen griechischen Freistaate 
seit Alexander dem Grossen, wohin Auswartige nicht durch die Reiz- 
mittel eines Hofes, sondern durch die Ehre des rhodischen Biirger- 
rechtes gelockt wurden, konnte noch immer die bffentliche und poli- 
tische Beredsamkeit geiibt werden. Man studirte daselbst yorzugs- 
weise die Theorie der Redekunst und damit, wegen der Uebung in 
der Dialektik, namentlich auch eine philosophische Propadeutik. 
Ueber Tarsos in Kilikien bemerkt der Geograph Strabon XIV, 
p. 673 sq., dass diese Stadt sich yor allen andern durch den Eifer 
anszeichne, womit die dortigo Jugend auf Philosophie und allgemeine 
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Bildung sich verlege. Ueberhaupt sei es mit Tarsos anders ais mit 
vielen andern Orten; die Tarser, sagt Strabon, studiren fleissig zu 
Hause und reisen dann erst zu ihrer Ausbildung in die Fremde, 
ohne meist wieder nach Hause zuriickzukehren. Anderwarts sehe 
man das Gegentheil, studirende Fremde in grosser Zahl, wahrend 
die Einheimischen weder reisen noch sonst an Ort und Stelle sich 
viel mit den Wissenschaften abgeben. Schon Zumpt a. a. O. S. 5 
hat ubrigens darauf aufmerksam gemacht, dass die Scholarchen der 
athenischen Schulen fast sammtlich Fremde sind, Nicht-Athener, 
darunter mehrere aus Tarsos selbst gebiirtig. Spater, nachdem der 
Kyrenaer Synesios das Treiben im „heiligen Athen“ kennen gelernt 
hatte, zeigte er sich davon keineswegs erbaut (Synes. Ep. 54), zog 
yielmehr Alexandria und die Iehrreiche Unterweisung der Hypatia 
dem ausgestorbenen Athen vor und spottete iiber das „Gespann der 
weisen Plutarcheer“, die nicht durch den Ruf ihrer Yortrage in den 
Horsalen die Jugend anzogen, sondern durch die Weinkruge vom 
Hymettos. Dass in dieser Aeusserung eine Iliralitat zwischen der 
alexandrinischen und der athenischen Philosophenschule sich kund 
gibt, hat ebenfalls Zumpt S. 55 bemerkt. Denn gerade umgekehrt 
setzt ein Zógling der athenischen Schule, Damaskios, die erwahnte 
beriihmte Lehrerin in Alexandria den athenischen Diadochen Platon’s 
weit nach, „wie eine mathematische Natur einer wahrhaft philoso- 
phischen“ (Zumpt S. 56). Jedenfalls war die Lehrthatigkeit der 
athenischen Scholarchen noch immer die starkste und umfassendste. 
So soli z. B. der Platoniker Proklos taglich fiinf, zuweilen noch 
mehr Vortrage iiber yerschiedene Disciplinen gehalten und dabei 
noch ausserordentlich yiel gescbrieben haben, namlich, wie Marinos 
vit. Procli c. 22 erzahlt, in der Regel des Tages 700 Zeilen, wahrend 
es der bekannte Stoiker Chrysippos nur auf tagliche 500 Zeilen 
hrachte, nach Diogenes L. VII, § 181. Dagegen herrschte in Alexan- 
dria ausser dem historischen Studium ein besonderer Fleiss in den 
positiyen Wissenschaften, noch in spatester Zeit bildete daselbst Am- 
monios, des Hermias Sohn, tiichtige Schiiler. Allerdings ward in 
Alexandria, wie schon bemerkt, durch den Ueberfluss an Biichern 
und naturwissenschaftlichen Hiilfsmitteln besonders die peripatetische 
Schule genahrt. Allmahlig war aber die Bedeutung eines brtlichen 
Mittelpunktes der Philosophie iiberhaupt yerloren gegangen, und 
damit hatten sich die Studien ganzlich zerstreut. Seit Anfang unserer 
Zeitrechnung nach Christi Geburt waren bekanntlich an yielen Orten 
der hellenischen Weit, ausser den friiher S. 107 genannten, rheto- 
rische und philosophische Schulen erbffnet worden, auch in Antiochia, 
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Ephesos, Smyrna, Byzanz, Massilia, Neapolis. Strabon gibt an IV, 
p. 181, dass zu seiner Zeit die vornehmsten Romer zu ihren Studien 
lieber nach Massilia reisten ais nach Athen. Schon Cicero, der sich 
im Jahre 51 v. Chr. auf der Reise nach Kilikien in der Gesellschaft 
der athenischen Gelehrten Erholung suchte, war yon dem damaligen 
Zustande der Philosophie in Athen keineswegs erbaut; er schreibt 
dariiber an Atticus V, 10: „Was die Philosophie betrifft, so geht es 
«vto xat(o.B

Fiir die jungen Romer begann meistentheils ein philosopliischer 
Unterricht, wenn sie die grammatischen und rhetorischen Studien 
beendigt, das ist, das darin iibliche Mass geleistet hatten. Von diesem 
Uebergange spricht Quintilian in der Vorrede zum XII. Buch seiner 
Unterrichtslehre, wenn er sagt: Nachdem jetzt der Redner, den ich 
bisher heranzubilden gesucht hatte, von den Lehrern der Beredsam
keit entlassen, entweder mittelst eigener Kraft weiterfahren oder sich 
noch grbssere Iliilfsmittel aus dem innersten Ileiligtum der Weisheit 
(ex ipsius sapientiae penetralibus) holen kann, werde ich erst gewahr 
wie weit hinaus auf die hohe See ich gerathen bin. Jetzt heisst es: 
„Ueberall Himmel und iiberall Wasser “ J). — Gellius, der diese 
Studien ungewohnlich lange fortsetze, scheint im Alter von fiinf und 
zwanzig Jahren sich der Philosophie zugewandt zu haben, wahrend 
Mark Aurel seine philosophischen Studien ungewohnlich friih, im 
zwblften Jahre begann. In Rom selbst docirte eine ganze Reihe von 
Philosophen der verschiedenen Schulen. Vespasian yerwies einmal 
die Philosophen aus Rom (yergl. S. 353), gereizt durch die Frech- 
heit der Kyniker, nahm aber den Musonios aus (Kass. DionLXVI, 13); 
Domitian yerwies sie abermals (Kass. Dion LXV1I, 13; Sueton. 
Domit. 10). Im Jahre 216 n. Chr. entzog Caracalla den Aristote- 
lischen Philosophen im Museum zu Alexandria den Unterhalt und 
die iibrigen Emolumente (Kass. Dion LXXVII, 7). Nach der Er- 
mordung des Alexander Seyerus, unter den schlimmen Zeityerhalt- 
nissen, strich der Fiskus immer mehr solcher Ausgaben; nur die 
Schulstiftungen bestanden, wenigstens in einigen Schulen, noch fort. 
Die stadtischen Besoldungen dagegen der Grammatiker und Rhetoren 
erflossen nach wie yor; die Zeit wollte durchaus richtig und zierlich 
sprechen, und dies war nicht ohne gelehrten Unterricht aus den

1) Vergl. <lie Stellen Bd. II. S. 56, A. 1; oben S. 449. Nicht ohne Humor 
beriihmt sich jener aus Petronius bekannte Trimalchio in seiner Grabschrift Nec 
philosophum umąuam audiyit.
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Alten zu erlernen. Daher werden uns auch das rhetorische Treiben- 
und der Prunk der athenischen Sophisten ’) ais ausserordentlich leb- 
haft geschildert in einer Zeit, wo wir von Philosophen in Athen gar 
nichts mehr hbren. Auch im zweiten und dritten Jahrhundert galt 
antike Diction noch immer viel bei der Staatsregierung, so dass aus 
diesem Grunde noch lange heidnische Sophisten, bei denen auch die 
kiinftigen christlichen Redner in die Schule gingen, geduldet wurden. 
In Rom hatte, wie schon bemerkt, die Wertschatzung der stoischen 
Philosophie noch nachgehalten; aber auch, um Epikureische Philo
sophie zu studiren, brauchte niemand mehr nach Athen zu reisen. 
Neapel war schon in der Augusteischen Zeit ein beliebter Aufenthalt 
sowohl fiir Jiingere, die nach griechischer Bildung strebten, ais fur 
Aeltere, die sich einer literarischen Musse erfreuen wollten So ist 
es sehr erklarlich, warum uns fur die spatere Periode nicht seiten 
iiber einzelne Lehrer der athenischen Schulen alle Nachrichten aus- 
gehen und selbst die Succession der Schulvorsteher nicht immer er- 
weislich ist, wie Zumpt a. a. O. S. 40. 83. 90 und ofter hervorgehoben 
hat. Ais die neuplatonische Philosophie sich noch behauptet, schreibt 
Longinos (op. Porphyr. p. 127 Fabr.~) da, wo er von der grossen 
Zahl der Philosophen in seiner Jugend spricht: Jetzt aber ist ein 
unglaublicher Mangel daran. Wie gering aber damals die Philo
sophie geschatzt wurde, ersieht man am besten aus dem Edikte 
Theodosius II vom Jahre 425.

Bei den Rómern der Kaiserzeit indessen hatte jenes scharfe 
logische Element, welches zur Ausbildung einer juristischen Wissen- 
schaft fiihrte, auch im Rechtsunterrichte mehr und mehr sich 
geltend gemacht. Wenn sich schon mittelst des oben geschilderten 
rhetorischen Betriebs der lebhafte Geist eines Publikums, das von 
der machtigen politischen Thatigkeit der republikanischen Periode 
ausgesclilossen blieb, auf wissenschaftliche und literarische Vortrage 
aller Art werfen musste, so gestaltete sich doch die Jurisprudenz und 
die Unterweisung darin zu einer hóchst wurdigen Beschaftigung, wie 
sie dem rómischen Geiste vorzugsweise zusagte. Solcher Unterricht 
befriedigte damals am besten den Drang nach ehrenwerter Thatigkeit, 
half Ansehen und Beifall erringen und die eigene Clientel erweitern. 
Auch zahlten die Studirenden der Rechtswissenschaft gewohnlich bei 
Beginn des Studiums ein Honorar; jedoch galt es fiir unanstandig

') Yergl. Friedlaender III, 119 iiber Banten der Sophisten in Athen.
2) S. 96, A. 3; Strabon. V, p. 246; Statins Silv. III, 5, 94. 
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und unzulassig, dasselbe etwa einzuklagen 1)- Wenn man ubrigens 
wie fiir die byzantinische, so auch schon fiir die Zeit Hadrian’s an- 
genommen hat, dass der Rechtsunterricht durch offentlich angestellte, 
Terpflichtete, besoldete und privilegirte Rechtslehrer mit festen Lehr- 
biichern und Lehrcursen ertheilt worden sei, so ist diese Behauptung 
nach Dernburg,s* 2') Untersuchung S. 8 allerdings unbegriindet. Was 
die kaiserlichen Gehalte in jener Zeit betrifft, so ist iiberall nur von 
den Gehalten der Rhetoren und Philosophen die Rede, nicht aber 
von solchen der Juristen. Auch hatten nur jene ais bffentliche ordent- 
liche Lehrer Befreiung von den bffentlichen Lasten, insbesondero 
das Recht der Excusation von der lastigen Vormundschaft, wahrend 
der Juristen an keiner einschlagigen Stelle gedacht wird. Daraus 
folgt aber notwendig, dass der Rechtsunterricht eine Privatsache war 
und der vollig freien Concurrenz iiberlassen. „Dieser Zustand machte 
die Nichtgewahrung jener Privilegien zur Notwendigkeit; es ware 
sonst ein leichtes gewesen, sich unter dem Yorwande, juristischer 
Lehrer zu sein, den bffentlichen Lasten zu entziehen" (DernburgB. 7 f.).

>) Brenner Die Rechtslehrer der romischen Kaiserzeit S. 6.
2) Die Institutionen des Gaius, ein Collegienheft aus dem Jahre 161 nacli 

Christi Geburt, Halle 1869; ein Referat hieriiber in der Beilage zur AUg. Zeitung 
no. 273, 30. Septbr. 1869.

Natiirlich gab es demgemass auch keine feststeliende Studien- 
ordnung; erst in den Staatsschulen der byzantinisch-romischen Periode 
treffen wir solche. Es war Besucli von Lehrvortragen iiberhaupt keine 
Bedingung der Anstellung im Civildienste, wenn auch begreiflich 
juristische Studien zur Empfehlung dienten und durch die Yerbind- 
ungen, welche sie ermoglichten, Nutzen brachten. Auch wer juri
stische Kenntnisse nur in der Praxis erworben hatte, war juris 
studiosus und zur Assessur befahigt, insoweit hierbei Rechtskunde 
verlangt wurde (Dernburg S. 9.). Von jedem ausseren Zwange frei 
konnte daher der Studirende die Lehrer aussuchen, denen er sich 
anschloss, die Lehrvortrage erwahlen, die ihm zusagten. Auswartige 
Studirende mussten sich jedoch bei dem magister census melden 
(profiteri), unter dessen Polizeiaufsicht sie traten (Dernburg ebenda 
A. 17.).

Auf welche Weise die Civillaufbahn (tirocinium fori) von dem 
jungen Romer gewohnlich betreten wurde, haben wir friiher darge- 
than. Fiir den Rechtsunterricht wurde der Grund in einer prakti- 
schen Unterweisung gelegt, an welche sich mit der Zeit auch eine 
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theoretische anschloss. Der romische Rechtsunterriclit halt also „die 
Mitte zwischen der bios empirischen Methode der Englander und 
dem heutigen continentalen Rechtsstudium, bei welchem man Dinge, 
dereń rechte Anschauung erst die Praxis und das Leben gibt, in rein 
abstrakter Weise der Jugend mittheilt“ (Dernburg S. 6.). In den 
letzten Zeiten des Freistaates gingen die jungen Leute, welche sich 
die Kenntniss des Rechts verschaffen wollten, zu einem angesehenen 
praktischen Jurisfen, bei dem sie durch Beobachten und Zuhbren die 
Technik erlernten, welche urspriinglich die ganze Rechtswissenschaft 
ausmachte. Quintus Mucius war, nach Cicero Brut. 89, 306, in der 
damaligen Zeit ein solcher Jurist vom alten Schlag, der durch seine 
consultative Praxis, nicht durch Rechtsunterricht, consulentibus re- 
spondendo studiosos audiendi docebat, wahrend er doch nemini ad 
docenduin se dabat. Jedoch wurde schon in den letzten Zeiten der 
Republik eine Einleitung in das Studium iiblich. Eroffnet wurde das- 
selbe mit einem zusammenhangenden und systematischen miindlichen 
Vortrage (institutio), auf welchen dann die praktische Unterweisung 
(instructio) mit Vortragen von casuistischem Charakter folgte, dispu- 
tationes iiber einzelne wichtigere Rechtsfragen !) und iiber Theile des 
Ediktes, wobei unter Vorfuhrung desDetails zum juristischen Denken 
angeregt werden sollte. Eine solche Einleitung aber in dieses Studium 
musste fiir den Rechtsbeflissenen bald um so notwendiger werden, je 
mehr in der Folgę durch Ausbildung des pratorischen Rechts neben 
dem Civilrecht sich die Rechtstheorie complicirte, je feiner sich die 
Wissenschaft des Rechts ausbildete und je hbher der Umfang des 
Materials anschwoll. Ais unentbehrlichste Vorlesung vereinigte sie 
ohne Zweifel die meisten regelmassigen Zuhbrer, ais vorzugsweise 
theoretische nalimen sie diejenigen Lehrer in Anspruch, welche in 
dem Lehren ihren besonderen Beruf suchten (Dernburg S. 10.).

Die aussere Form fiir ihre Vortrage suchten auch die juristi
schen Docenten bei den Rhetoren zu erwerben, wie dies iiberhaupt 
fiir die wissenschaftlichen und literarischen Vorlesungen im Altertume 
Brauch war. Ein solcher Vortrag wurde bis in die Einzelheiten 
łlinein kunstmassig vorbereitet und ausgearbeitet. War dann auch 
die Weise des Vortrags ausserlich. mehr oder weniger eine freie, so 
beruhte sie doch wesentlieh auf einem sorgfaltig ausgearbeiteten Hefte 
und wurde grossentheils nach demselben memorirt. Welcher wunder-

0 Die Behandlung solcher Streitfragen in offentlicher Disputation heisst 
tractare, yergl. Iiber singularis ąuaestionum publice tractatarum, yon Scaeyola. 
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baren Pflege und Vervollkommnung aber das Gedachtniss bei den 
Alten sich zu erfreuen hatte, haben wir wiederholt nachgewiesen. 
Commentarii hiessen derartige Aufzeichnungen oder Collegienhefte, 
welche sich die Lehrer behufs ihrer Vorlesungen machten (cf. Sueton. 
de gramm. 4; oben S. 383). „Wie commentari das innere Arbeiten 
des Geistes bezeichnet, so bilden die commentarii das Produkt dieser 
Arbeiten in der Art, dass ein gewisser Gegensatz des nackten Ge- 
dankens gegen ausserliche Vollendung und formelle Fertigstellung ob- 
waltet“ (Dernburg S. 55.). Zu Quintilian’s Zeit (X, 7, 30) existirten 
noch die Reden des Juristen Servius Sulpicius, von welchen nach 
ihrer sorgfiiltigen Ausarbeitung geurtheilt wird, sie seien mit Rtick- 
sicht auf die kiinftige Veroffentlichung redigirt. In demselben Sinne 
gebrauchten die Griechen fur Collegienhefte, welche entweder vom 
Lehrer oder den nachschreibenden Schiilern veroffentlicht wurden, den 
Ausdruck U7topv7jpa-a oder a/oLza uKO/w^/jtaTa 9*  Ais das alteste 
juristische Collegienheft aber, das uns erhalten ist, ist nach Dernburg^ 
Untersuchung das Werk des beruhmten rómischen Rechtslehrers Gaius 
selbst, commentarii institutionum anzusehen1 2). Die Institutionen des 
Gaius sind eben kein Compendium, d. i. Lehrbuch, dessen Zweck 
ist den Lehrvortrag zu unterstiitzen, die Liicken zu erganzen und 
die natiirliche Ungleichmassigkeit auszugleichen; diesem Anspruche 
auf eine gewisse Vollstandigkeit und harmonische Durcharbeitung 
aller Theile kommen dieselben nicht im mindesten nach, yielmehr 
ist darin, wie es eben der miindliche Vortrag mit sich bringt, welcher 
juristische Anschauung und Belebung des juristischen Sinnes zu er- 
zielen sucht, einzelnes herausgerissen, mit Vorliebe ins Detail aus- 
gefiihrt, anderes hingegen ist nur skizzirt, manches endlich von 
grossem Gewichte vbllig mit Stillschweigen ubergangen3). Das Werk 
enthalt also die „Vorlesungen des Autors, wie sie derselbe jedesmal 
unmittelbar vor der Abhaltung niedergeschrieben hatte, vielleicht 
theilweise erganzt durch eine vor der Veróffentlichung benutzte cor- 
rekte und wórtliche Nachschrift eines Zuhbrers" 4).

1) Weitere Beispiele von juristischen Commentarii bei Dernburg S. 60.
2) Vergl. auch bei Dernburg S. 119 iiber die sog. Epitome Gaji.
3) Beiege bei Dernburg S. 37 f.
*) Ebenda S. 34, iiber die Spnren des Nachschreibens S. 45 f. 50. 58. 62. 65. 

Dass Quintilian und Galenos alinlich verfahren seien, melden sie selber ausdriicklich.

Wie die Elementarschulen (vgl. Bd. II, S. 251), so wurden in 
Rom mit Ende Juni auch die juristischen und anderen wissenschaft- 
lichen Yortrage geschlossen. Die Ferien erstreckten sich dann, gerade 
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so wie im heutigen Italien, von Anfang Juli bis in den Oktober 
hinein. Dass man aber auch von Ende Oktober an bis zum Januar 
in Rom nicht viel arbeitete, zeigt schon der Festkalender fiir den 
Monat November: vom 4. —17. Noyember dauerten die plebejischen 
Spiele; in der zweiten Halfte des Dezember begannen dann die Sa- 
turnalien, fiir ernste wissenschaftliche Bestrebungen abermals eine 
ungiinstige Zeit. Wahrscheinlich dauerten die juristischen Vortriige in 
der Regel von Anfang Januar bis Ende Juni. Wie sich des Gaius 
Institutionen solchergestalt auf einen Cursus von sechs Monaten dem 
Stoffe nach ungefahr vertheilt haben diirften, zeigt Dernburg S. 76 
und S. 36, A. 4; ebenso S. 28, dass der romische Lehrcursus nicht 
etwa, nach der heutigen Weise des akademischen ITnterrichts, in zwei 
Semester zerfallen sei. Quintilian gibt im Prooemium seiner gram- 
matisch-rhetorischen Vorlesungen zwei Stunden wóchentlich an; be- 
rucksichtigt man noch den Ausfall einiger Stunden durch Feiertage 
oder andere Abhaltung, so wird man yielleicht auf drei Stunden in 
der Woche kommen. Damach wurde Gaius bei einem fiir Anfanger 
bestimmten, das Nachschreiben begiinstigenden Vortrage ungefahr 
20—25 der jetzigen Paragraphen seines Werkes in der Stundc vor- 
getragen haben, also den gesammten Stoff in zwei Wochenstunden 
eines sechsmonatlichen Lehrcursus. Der Schluss auf den Betrieb 
anderer wissenschaftlicher Disciplinen in offentlichen und privaten 
Vorlesungen ergibt sich daraus von selbst.

Was endlich die Unterrichtslokale anbelangt (vgl. S. 373, A. 1 
iiber auditoria und tabularia), so lagen dieselben fiir die romischen 
Juristen in der Nahe der Bureaus, worin sie den consultirenden 
Clienten Audienz ertheilten. Aus Gellius (N. A. XIII, 13 stationes 
ius publice docentium aut respondentium) erhellt fernerhin, dass auch 
der engere Kreis von Schiilern, die sich um einen Rechtsgelehrten 
schaarten, an diesen Orten zugelassen war. Bei dem Tempel des 
Apollo fanden die juristischen Disputationen statt, bei denen sich 
eine zahlreiche Zuhorerschaft einzufinden pflegte* 2). Dort hatten die 
Juristen auch ihre Bureaus (sedebant) und yeranstalteten ihre Dis
putationen (tjactabant). Dort also, nicht allzuweit vom Forum, war 
des Juristenyiertel der Hauptstadt und der Sitz der freien romischen 
juristischen Facultat.

*) Vergl. L. Friedlaender Darstell. ans der Sittengesch. Roms II, 141.
2) Yergl. Dernburg S. 13 ff. iiber Jnvenal I, 128 jnrisąne peritus Apollo.

Die formliche Verfolgung der letzten griechischen 
Philosophen begann ais religiose Yerfolgung gegen die Geheim- 
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lehren der neuplatonischen Theurgen, wie zuriickhaltend und vor- 
sichtig dieselben immer sich benehmen mochten unter der Konstanti- 
nischen Regierung. Zu der voriibergehendenStaatsveranderung unter 
Julianos hatten die meisten schon kein Vertrauen mehr gefasst. Das 
Edikt des „Romantikers auf dem Throne der Casaren“ vom Jahre 
362 schloss die Christen von den rhetorischen und grammatisclien 
Lehrstiihlen aus; jedoch der davon ais Christ betroffene Frohairesios 
lehrte dann noch fiinf Jahre lang bis zu seinem Tode.

Es kam Julianos besonders darauf an, dass die Jugend in die 
Vorstellungen des hellenischen Altertums eingefiihrt wiirde; aber die 
Christen schloss er von der hellenischen Bildung aus und verbot den 
Kindern christlicher Eltern den Besuch der Anstalten, in welchen 
jene gewonnen werden konnte. Nicht ganz richtig ist allerdings, was 
hieriiber Sozomenos Hist. eccl. V, 18 bemerkt, dass Julianos den 
Sóhnen der Christen nicht erlaubt habe, die griechischen Dichter und 
Redner zu studiren und zu den Auslegern derselben in die Schule 
zu gehen. Genauer hat sich Ammianus Marcellinus XXV, 4 ausge- 
driickt: Inter quae erat illud inclemens, quod docere vetuit 
magistros rhetoricos et grammaticos Christianos, ni transissent 
ad numinum cultum. Auch Orosius VII, 30 Aperto tamen praecepit 
edicto, ne quis Christian u s docendorum liberalium studiorum 
professor essetj).

Infolge dieser Reaktion ward mancher liochgestellte Mann, der 
sich friiher ais 'einen eifrigen Christen gezeigt hatte, ein eifriger 
Freund der Gotter* 2). Bald mochte der Beamtenstand ohne sonder- 
liche Miihe so zusammengesetzt sein, wie der Kaiser es nur wiinschen 
konnte. Julian mag es aufrichtig gemeint haben, ais er anfanglich 
Gewissensfreiheit proklamirte; denn er hielt sein Unternehmen fur 
leichter, ais es wirklich war. Bald aber hauften sich die Schwierig- 
keiten, es kam zu Thaten brutaler Gewalt, bei denen sich der Kaiser 
zum mindesten ais zufriedener Zuschauer verhielt, wenn sie von den 
aufgeregten Gemeinden gegen Christen veriibt wurden. In seinen 
Edikten verstand er es trefflich, wie Libanios die Sache ausdriickt 
(Ep. 607 ovop.aat {fśkysA), „durch Phrasen zu streicheln“.

1) Vergl. Schlosser Weltgeschichte Th. I, S. 650.
2) Beispiele hat Sievers a. a. O. S. 106 f. gesammelt.

Der Kaiser konnte sich der Wahrnehmung nicht verscliliessen, 
dass das Christentum angefangen hatte, einen eigentumlichen Einfluss 
auf die Menschheit auszuiiben, einmal dadurch, dass innerhalb des
selben Kirche und Schule den Inhalt des Glaubens zum Gemeingute 
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der Bekenner machten; zum andern, dass die Christen sieli so der 
Notdurft der Bedrangten annahmen, wie sie es thaten. In Hinsicht auf 
diese Thatsachen konnten ihm die glanzenden Erfolge seiner Restaura- 
tion des Heidentums nicht geniigen. Er beabsichtigte ahnliche Anstalten 
der Menschenfreundlichkeit einzurichten, wie sie die Christen besassen 
und immer wieder neu errichteten. Sowohl Schulen wollte er griinden, 
in denen die Dogmen des Heidentums vorgelesen und erklart wurden, 
ais auch Herbergen, Fremdenhauser und selbst Einrichtungen, die 
mit dem Mónchsleben zusammenhingen ')• Auch die Empfehlungs- 
schreiben, womit die Christen die Ihrigen von Provinz zu Provinz 
geleiteten, sollten eingefiihrt werden. In Alexandrien sollten talent- 
volle Knaben durch offentliche Unterstiitzung zum Tempelgesang ge- 
bildet werden u. dgl. mehr.

Im Jahre 363 mit Julianos’ friihem Tode stiirzte das theurgisch- 
philosophische Gebaude der letzten Sekte des hellenistischen Alter- 
tums zusammen. Lange schon hatten die Anhanger des philosophi
schen Heidentums in Athen den eifrigsten Vertretern der Schule selbst 
nicht mehr Geniige geleistet (Zumpt S. 57). Aeusserlich war die 
Schule noch eine philosophische Lehranstalt, im Geheimen eine 
Priesterkolonie des alten Ilellenismus, die im Widerspruch mit dem 
Zeitgeiste existirte. Diese Philosophen sahen in dem Christentum 
nur Irrtum, Unverstand und Unheiligkeit; aber das Christentum 
herrschte und verfolgte, unterdriickte, zerstórte, was in alter Zeit fiir 
heilig gegolten hatte und worin die Philosophen die tiefste Wahrheit 
erkannten. Bald hatten sie den Schmerz zu sehen, dass viele der 
Ihrigen sich aus Ehrgeiz der Religion des Hofes anschlossen. Aller
dings war die christliche Religion nicht geboten, aber die Ausiibung 
der hellenischen war verboten. Unter den Mannern, die sich mit der 
Wissenschaft abgaben, hatte damals der Ilellenismus noch viele An
hanger, selbst in Konstantinopel um die Person des Kaisers; aber der 
wissenschaftliche Herd dieser Opposition war in Athen (Zumpt S. 35 f). 
Immer entschiedener driickte das Christentum auf die philosophischen 
Reste des Heidentums; von Zeit zu Zeit fielen Gewaltthatigkeiten 
vor gegen die Anhanger des Hellenismus, obgleich die Gesetze ein 
solches Auftreten gegen Juden und Heiden, wenn diese ruhig lebten, 
verponten (Cod. Theodos. XVI, 10, 26 ). Bekannt ist jenes traurige 
Beispiel des wildesten Religionshasses, das im Jahre 415 an der 

1) afveur^pia re zal Ttap{kviuvac zal (ppo-rtiat^pia, Belege bei dem Kirchen- 
liistoriker Sozomenos V, 16; in Julian’s Briefen 49; vergl. Ullmann Gregorms von 
Nazianz S. 82 ff.
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vorhin erwahnten Philosophin Hypatia *)  in Alexandria gegeben wurde. 
Eunapios erzahlt im Leben des Aidesios (p. 37, comment. 21 Boiss.), 
wie Sopatros, Schiiler des Jamblichos, am Hofe zu Konstantinopel 
die Bewunderung des Kaisers Konstantinos erregte und dessen Ver- 
trauen gewann. Seine schnelle Gunst und Befbrderung weckte den 
Hass derHóflinge und den Verdacht der zahlreichen christlichen Be- 
volkerung der neuen Hauptstadt. Ais die Getreideflotte, welche Kon
stantinopel yersorgen sollte, wegen mangelnden Siidwindes nicht in 
den Hellespont einlaufen konnte, wurde Sopatros beschuldigt, er halte 
den Wind durch Magie gefesselt; dasVolk im Theater versagte dem 
Kaiser die gewohnliche Huldigung: Konstantinos ward unruhig, gab 
den Sopatros preis und befahl dessen Hinrichtung.

9 Ihr Leben ist bei Suidas s. v.; Sokrates Hist. eccles. VII, 15, und ausfiihr- 
lich in dem historischen, anf achtbarem Qnellenstudium beruhenden Roman von 
Kingsley beschrieben.

2) Dasselbe wurde auch nicht mehr voriibergehend herausgegeben, wie 
Zumpt a. a. O. S. 38 meint, nach der Riickkehr der zum Kónige Chosroes nach 
Persien gefliichteten Philosophen. Das Vermogen blieb confiscirt, nach der rich- 
tigen Auffassung bei E. v. Lasaulx Ueber die Einziehung der griechischen Tem- 
pelgiiter etc. S. 149 f., welcher neuestens auch Panaretos Konstantinides a. a. O. 
S. 77 beistimmt.

Endlich wurde durch einen Gewaltstreich dem Scholarehat der 
letzten athenischen Philosophenschule und damit der hellenischen 
Philosophie iiberhaupt das Ende bereitet. Im Jahre 527 gelangte 
Justinian zur Regierung, und er trachtete bald mit souveraner Gewalt 
ebensogut die Rechte des antiken Glaubens wie die neuen Sekten 
der christlichen Kirche zu unterdriicken. Im Consulat des Decius, 
im Jahre 529 der christlichen Aera, sandte Justinian ein Edikt nach 
Athen, dass niemand Philosophie lehren noch die Rechte erklaren 
sollte; letzteres Verbot in Zusammenhang mit der Bestimmung, dass 
nur an drei Orten im romischen Reiche Rechtsschulen sein sollten, 
in Alt-Rom, Neu-Rom und in Berytos. Allem Anscheine nach wurde 
gleichzeitig auch das Stiftungsvermógen der allein noch bestehenden 
Platonischen Schule eingezogen* 2) und wahrscheinlich erstreckte sich 
dieselbe Massregel auch auf Alexandria und die dortigen Stiftungen 
fur Philosophen. Ein Zeitgenosse, Prokop der Geschichtschreiber, 
berichtet in seiner „GeheimenGeschichte" c. 26 hieriiber also: Auch 
die Aerzte und die Lehrer der freien Kiinste beraubte Justinian ihres 
Lnterhalts, indem er die Speisegelder (acc^astę), welche die friiheren 
Regenten zur Unterstiitzung wissenschaftlicher Thatigkeit auf den 
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Staatsschatz angewiesen hatten, sammtlich einzog. Ja, er erdreistete 
sich sogar die Renten, welche die Burger aus eigenen Mitteln fiir 
stadtische Zwecke nnd Schauspiele gestiftet hatten, sich anzueignen 
und mit den Staatsgeldern zu vermischen. Daher konnte man fortan 
nicht mehr fiir Aerzte und Lehrer sorgen, nichts konnte mehr fur 
offentliche Bauten oder fiir Erleuchtung der Stadte geschehen, noch 
gab es eine andere Trbstung fiir die Bewohner derselben.

§ 17.

Yon den Beaniten und Wurdentragern, Lehrern und Dienern 
der Epheben.

In Betreff der Aufseher und Lehrer an den griechischen Gym
nasien ist vor allem zu bemerken, dass hinsichtlich der Dauer ihres 
Amtes, des Umfangs ihrer Leistungen, dann ihrer Zahl und Rang- 
ordnung eine auffallende Verschiedenheit in den spateren Zeiten 
gegeniiber der geschlossenen alteren Periode sich herausstellt. Eine 
Schaar von mehr ais zwanzig Beamten und Bediensteten, dereń Be- 
nennungen eine Aufsicht iiber Zucht und Sitten der Jugend in den 
Schulen und Gymnasien andeuten, wie Sophronisten und Hyposo- 
phronisten, Kosmeten, Hypokosmeten u. s. w. gehbrt fast ausschliess- 
lich dieser spateren Periode an, da kaum einer oder der andere 
dieser Namen friiher vorkómmt ais Ol. 115 (317 v. Chr.). Ueber- 
haupt sind noch immer Stellung und Befugnisse der gymnastischen 
Behorden in mancher Beziehung unklar, indem hierin einerseits ein 
bedeutender Wechsel in den verschiedenen Zeiten stattfand, anderer- 
seits es an genaueren Aufzeichnungen iiber die Wirksamkeit dieser 
Behorden gebriclit, zumal wenn diese Wirksamkeit nicht zugleich 
ais eine politische sich geltend machte. Daher begegnen sich gerade 
auf diesem Gebiete die verschiedensten Meinungen und Ansichten, 
dereń gelehrte Vertreter immer wieder, jeder fiir seine Auffassung, 
diesen und jenen zweideutigen Beleg aus den alten Schriftstellern 
aufzutreiben wissen.

Bedenken wir indessen, dass die betreffenden Einrichtungen 
ganz naturgemass durch Jahrhunderte sich erst entwickeln und, nach- 
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dem sie zur Ausbildung gelangt waren, ebenso naturgemass in den 
verschiedenen Staaten, ais einmal das nationale Interesse fur sie er- 
kaltete, bedeutend modificirt werden mussten, dann begreifen wir, 
warum uns aus den Autoren und Urkunden der spateren Zeiten 
mitunter abweichende und selbst einander widersprechende Mittheil- 
ungen und Erklarungen iiber den Gegenstand vorliegen. So haben, 
um damit den Anfang zu machen, iiber die Gymnasiarchie mehrere 
Forscher der neueren Zeit ein reiches Materiał gesammelt, besonders 
Krause Gymnastik I, 179 ff. der jedoch, nach DiltenbergeSs Ansicht 
(De ephebis atticis p. 40), durch seine Vermengung von Altem und 
Neuem, Attischem und Fremdem die ganze Frage verwirrt hatte. 
Dittenberger selbst acceptirt die schon von L. Kayser in der Recen- 
sion des Krause’schen Werkes (Jahrb. der Literatur 1841, S. 161 ff.) 
bekampfte Ansicht BockKs, C. J. Gr. no. 202, und wird dafiir seiner- 
seits wieder von 71. Neubauer Comment. epigr. und A. Dumont Essai 
sur 1’ ephebie attique p. 220 zurechtgewiesen. Nun sollte man yor- 
aussetzen, der letztgenannte Gelehrte habe wohl in dem (^wahnten 
grbsseren Werke die Sache zum Abschluss gebracht; allein Dumont 
lehnt vielmehr eine detaillirte Widerlegung der friiheren Auffassungen 
der Gymnasiarchie seinerseits bescheiden ab und beschrankt sich 
darauf, Mrapidement“ (p. 220) auseinander zu setzen, was er in den 
ihm vorliegenden Inschriften in dieser Hinsicht wahrgenommen habe. 
Bei dieser Sachlage wird es der Leser begreiflich finden, dass wir 
nach den allgemeinen Andeutungen in Bd. II, S. 252 hier abermals 
auf diesen schwierigen Gegenstand eingehen zu sollen glauben. Wenn 
wir nun auch nicht alle diesbeziiglichen problematischen Belege und 
Naclirichtcn ins Reine zu bringen oder an dieser Stelle vorzufiihren 
yermogen, so diirfte wenigstens die folgende kurze Zusammenfassung 
der Sache sich schwerlich zuriickweisen lassen.

Nach Bbckli') ware die Gymnasiarchie in den Zeiten des athe
nischen Freistaats nicht ein Magistrat, sondern eine Leiturgie; in der 
Kaiserzeit dagegen ein auf die Dauer eines Monats sich erstrecken- 
des Amt (magistratus menstruus), also fiir zwolf oder dreizehn monat- 
liche Gymnasiarchen in einem Jahr. Namlich alle Ephebeninschriften 
Yom Jahre 111 n. Chr. an bis auf Gordian, die mit dem dritten 
Monat, dem Boedromion, das „Schuljahr“ beginnen (vgl. oben S. 119 f.) 
fiihren die Gymnasiarchen nach den einzelnen Monaten auf; bisweilen 
mit der Formel yupyaatap/at x aficuę lyopytap/Tjaay. Jene Er
klarung nun hat, wie bemerkt, Dittenberger angenommen p. 40 sq.

’) C. J. Gr. no. 202, etwas ausfiihrlicher in Staatsli. der Atli. I, 495. 
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der iiberdies mit Fr. Ilaase (Ersch u. Grub. Encykl. III, 9, S. 388) 
die altere Gymnasiarchie fiir durchaus identisch halt mit der Lampad- 
archie; die letztere sei aucli spater ais Leiturgie geblieben, wahrend 
zwolf, resp. dreizehn Gymnasiarchen erst in der Kaiserzeit, nicht 
friiher, aufgestellt worden seien.

Aber was heisst denn "ppwaatap/ta, dass auch gar kein Unter- 
schied mehr zwischen ihr und ż.aptaóap/ia zu erkennen sein sollte? 
Allerdings erklart uns eine Stelle des Lex. Segu. in Belik. An. Gr. I, 
p. 228, 11 Yopvaaiapxot ■ ot ap/om? twv /.auita6o6popuov. Allein wenn 
die spater so beliebt gewordenen Fackellaufe die urspriingliclie Be
deutung der Gymnasiarchie zu verdunkeln vermochten, so ist damit 
am allerwenigsten erwiesen, dass diese Wettlaufe mit den bffentlichen 
gymnastischen Schulen in keiner Verbindung gestanden. Wenn der 
Gymnasiarch der alteren Zeit ais Leiturg die Vorbereitungen fiir 
heilige Spiele und Wettrennen treffen, wenn er die hiefur erkorenen 
Agonisten sammt ihren Lehrern unterhalten und besolden musste, 
wo und wie hatte er denn alles leisten kbnnen ohne die notigen 
Lokale und ohne das Mittel der Macht und Zucht gegen die be- 
theiligten Personen? Wir sind so frci daran festzuhalten, dass ein 
athenischer Gymnasiarch der alteren Periode anfanglich nur Vor- 
steher der Gymnasien und Palastren war, weil eben die Benennung 
urspriinglich nichts anderes bedeutet; wir denken auch nicht an eine 
gelegentliche Verwechslung des yupaatap/o; oder yopaottźp/Tj; !) mit 
dem und TOttSorpipij; i) 2). In diesem Sinne fiihrt ihn ja das

i) Vergl. ajaTpóppa-ap/rjt, ęutsTapyij;, iiber ózlop-a/zję und onkopa/o; S. 139.
2j Perizonius ad Plant! Bacch. III, 3, 23 coli. Aeliani Var. Hist. II, 6, 

ed. Kilim Excurs. p. 59.
3) Vergl. Pseudo-Plat. Eryxias p. 397 c; Sext. Empir. I, 18, 52; Cic. de 

nat. deor. I, 42; Jacobs Verm. Sehr. III, 349.

Gesetz, und zwar nicht ais ein abgekommenes, bei Aischines vor 
(Rede gegen Timarchos § 11 sq.). Es bestand also damals noch 
diese Gymnasiarchie, dereń Befugnisse sich auf die Gymnasien so gut 
wie auf die Palastren erstreckten. Nicht ais Leiturgen namlich 
mussten an den Hermaen die Gymnasiarchen zugegen sein, um Un- 
ordnungen zu verhiiten, sondern ais Schulvorsteher. Die Straf- 
gewalt der Gymnasiarchen bekundet deutlich genug die Erzahlung, 
dass der Sophist Prodikos aus dem Lykeion von dem Gymnasiarchen 
ausgewiesen worden sei, weil er Ungeziemendes (oux iitfnjSćta) mit 
den Junglingen sprach3}. Daher wird ihm ais Zeichen seiner Ge- 
walt das Recht beigelegt einen Stock zu tragen und zur Yollziehung 
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seiner Befehle Diener (Pedelle) vor sich hergehen zu lassen ’). Diese 
seine Befugniss hatte man nicht mit Fr. Haase a. a. O. in Zweifel 
ziehen sollen; weniger wegen der Stellen im Pseudo-PJat. Axiochos * 2) 
und Plutarchos Amat. 9. 10, ais wegen Plutarchos Anton. 33. Denn 
jener Dialog ist wahrscheinlich ein spateres Machwerk, und dann 
fehlt die entscheidende Stelle in dem vieles aus Stobaios enthalten- 
den Palatinus 292, wie schon Kayser a. a. O. S. 163 bemerkt hat. 
Daher liegt die Vermutung nahe, dass, nachdem der Verfasser ge- 
schrieben hatte: eitetóav 6s stę toó; sąnjjdooę e]ypa©ij, zoajnpiję zat 
ęo^oę x$ip<ov zat zaztuv aperpta, eine variirende und ausschmiickende 
Feder hinzufugte: iitetta Auzstov zat AzaSijpta zat ■ppaatap/ta zat 
pagSot, welche Worte nur stehen konnen, wenn man die yoraus- 
gehenden streicht, die selbst wiederum nach Weglassung des Ein- 
schiebsels besser anschliessen an zat uac o tou petpaztazou xpóvoę 
sortv ditó atoppovtoTa,ę. An der ersten Stelle des Plutarchos ist nur 
von dem Gymnasium in Thespia die Rede, woselbst jedoch die Gym- 
nasiarchie von der attischen nicht sehr yerschieden sein mochte. Aber 
an der zweiten Stelle im Leben des Antonius wird erzahlt, dass der 
romische Feldherr zu Athen seine Insignien ais Imperator ablegte, 
sich ais Gymnasiarch trug, dessen Wiirde er iibernommen, und im 
Mantel und weissen Schuhen (tpatzaototę) einherging. Die pdpóot 
fiihrte Antonius natiirlich nicht ais Priester, sondern ais Aufseher; 
jedoch liess sich derselbe, ais romischer Imperator, schwerlich herab 
mit den jungen Leuten selbst zu ringen, sondern das Umfassen des 
Leibes und Umbeugen des Nackens 5ta?<ap^a\wv rodę veavtaxooę srpa- 
pjXtCsv) konnte eine symbolische Ilandlung gewesen sein, wodurch 
die Epheben sich zu strengstem Gehorsam yerpflichteten, oder es 
bezeichnet wahrscheinlich eine wirkliche Bestrafung, wie an der schon 
friiher Bd. II, S. 99 angezogenen Stelle des Teles beim Stobaios 
Serm. XCVI, p. 535: zyrfioz yś'fovev, ipitai.iv tov zoopi)t^v tpopstrat, 
tgv itat3oTpt^v, tuv Ó7tXopaxov, t6v Yopvactapxov óird ita'vTa>v toó- 
T<ov paaTtyoijTat, itapat^petrat, tpa/7jXtat. Uebrigens fallt an 
dieser Stelle dem Leser sofort die unerhórte Stellung des Gymna- 

1) Vergl. bei Diog. Laert. VI, 90 Kpan]C iv 8^au uitó rou yjp.vaatapyou 
pasTiyoSet? (ot Se ev KopivO<u uit Ev8uxpdt0'j{) xa't eXxopews rou otoSo? xrX. Bd. II, 
S. 100. 228.

2) p. 366 E eitetS«v Se etę touę eę^poue e^Ypatp^ xa’t tpo^oc yeipuw to Auxetov 
zat ’Axa?7jii'-tx xa't yu pvac ta pyta xat p a (3 8 o t xa't xaxuiv aperpiat xat tik o tou 
petpaxtaxou nów? ea-’tv urtó atoopoytaraę zat tap eiti roić veouę atpeatv tijc e$ Apetou 
■udyou (JoAijc.

Grasbergcr, Erziehung etc. m. (die Ephebenbildung). 30
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siarchen auf, der weit von dem im Rangę ziemlich gleichstehenden 
Kosmeten (vergl. S. 475) absteht und sogar dem Fechtmeister nach- 
gesetzt wird. Allein der Gymnasiarch steht hier ebenso unrichtig 
neben dem Fechtmeister ais einige Zeilen spater, an derselben Stelle 
des Stobaios, vor dem Strategen einige Kritiker den Namen des 
Gymnasiarchen fiir den des Taxiarchen (Irtęo^stTat zal itapatTjpsi zal 
"a$l«PXov zal OTpaT7)yóv) einzuschieben gesucht haben. Dumont I, 
p. 225, notę 3, begreifc nicht, wie an der ersten Stelle ein Gymna
siarch fiir den Epheben eine abschreckende Persónlichkeit sein soli, 
weil er meint, es miisse der Name hier durchaus im Sinne der 
spateren Zeit, da ein Ephebe selbst fiir seine Kameraden Gymnasiarch 
sein konnte, genommen werden; aus demselben Grunde will er an 
der zweiten Stelle die Ueberlieferung Ta$iap^ov zal OTpaTijyo,v in 
Schutz nehmen gegen die Conjektur 'ppyaaćap/oy zal arp. weil hier 
von militarischen Uebungen die Rede sei. Die Vergleichung des 
Zusammenhanges sowohl, wie die inissachtete Continuitat der Worte 
yerlangt nun aber unseres Erachtens, dass wir an der ersten Stelle 
tóv 7up.oaaiapxov ais iiberhangenden glossirenden Ausdruck (wahr
scheinlich durch die Abschreiber von tóv zoaji7]T>p> abgetrennt) weg- 
streichen oder yielmehr denselben an die Stelle des zoapTjtrJę hinauf- 
riicken; dann entspricht wenigstens ausserlich der Furcht des Epheben 
vor dem Kosmeten resp. Gymnasiarchen das Verbum paaTtyourat, vor 
dem Padotriben razparTjpsrta'. und vor dem Hoplomachen rpa/^AtCsTat. 
Dass aber Teles kurz hinter einander zweimal an den Taxiarchen 
erinnert haben sollte, welcher niemals in den Fragen der Disciplin 
erwahnt wird, ist ja von vornherein unwahrscheinlich.

Von einer gewissen Zeit an, nicht etwa jederzeit, wie Haase 
angenommen hat, besteht alsdann die Gymnasiarchie fiir gewohnlich 
bios in der Lampadarchie. Wir sagen mit Bedacht fiir gewohnlich; 
denn dass auch spater noch die Gymnasiarchie ais Leiturgie und ais 
Leitung der Turniibungen recht gut einem und demselben Mannę 
zugleich obligen konnte, zeigt das Beispiel von Julis auf Keos (C. 
J. Gr. II, no. 2360), wo die Gymnasiarchen iiber 30 Jahre alt sein 
mussten, wahrend dieselben nach Solonischem Gesetze hochst wahr
scheinlich, wie dies von den Choregen gewiss ist (Aeschin. adv. Tim. 
§ 12), anfangs das Alter von 40 Jahren iiberschritten haben sollten. 
Eine Combination, wie auf Keos, wo der Gymnasiarch sowohl zur 
Abhaltung des Fackelfestes ais zur bestandigen Aufsicht iiber die 
Knaben verpflichtet war, ist selbstverstandlich nur in den einfaclien 
Verhaltnissen einer alteren Periode, bei massigen Anforderungen und 
geringerer Anzahl der Knaben und Jiinglinge annehmbar. Ganz
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anders entwickolten sich mit der Zeit diese Dinge natiirlich da, wo 
in grossen Verhaltnissen, wie in Athen, und in grossartiger Entfaltung 
des offentlichen Lebens und jeder Art von Agonistik, die gymnastische 
Vorbildung fiir die Festspiele von der Fiirsorge fiir die Ausrichtung 
der Spiele selbst, Schmiickung des Kampfplatzes u. s. w. sich ab- 
gezweigt hatte. Da waren dann die Leiturgen keine Aufseher der 
Gymnasien mehr, ihre Leistungen beschriinkten sich jetzt auf die 
Feste, an denen Fackellaufe abgehalten wurden. In Athen war dies 
bekanntlich der Fali an den Hephastien, Prometheen, Panathenaen, 
Bendideen und bei den jahrlichen Spielen des Feuergottes Pan.1). 
Jede Phyle stellte dazu ihren Mann, der sogar jung sein durfte, da 
es lediglich darauf a^ikam die Kosten zu bestreiten* 2). Wie beliebt 
diese Wettlaufe allenthalben in der griechischen Weit waren, zeigt 
u. a. ein Fragment des Timaios (C. Muller Fr. H. Gr. I, p. 218, 
no. 99) von dem ópopoę kapwtaótzoę eines athenischen Admirals in 
Neapel, ovitsp Xapura8tzov ayówa. zat 6popov ot NsaitOAtrat errato; ezśkouy. 
Auch fehlte es nicht an Signalfeuern bei gewissen Festen3). Der 
Kostenaufwand war meistens gross genug, wenn es sich auch nur 
um Eine Darstellung liandelte und andere gymnastische Spiele aus
geschlossen blieben; so erklart sich auch der Ausdruck bei Isaios 
łtept zoo ’AitokX. zX. § 36 jeppyaatdp/Tjza etę Ilpop^Oeta touós zoo 
svtaozoo Ttpohópwę, da an diesen Festen weitere gymnastische Spiele, 
wie es scheint, nicht yorkamen, sondern nur der Fackellauf ausgefiihrt 
wurde. Man vergleiche in diesem Betreff Antiphon nept zoo /op. p. 142 
und die Stelle bei Xenophon rtspt 7to'pcuv IV, 524). Diese Leute muss
ten von dem Gymnasiarchen zusammengebracht und von ihm wahrend 
der Probezeit yerkóstigt werden. Xenophon stellt ihnen aber, wenn 
bessere Benutzung der Bergwerke eingefiihrt wiirde, reichlichere 
Kost in Aussicht ais sie unter den Gymnasiarchen bei den Fackel- 
festen fanden.

1) Einen Beleg fur Fackelwettlauf auch am Feste der Anthesterien nach der 
Inschrift bei Ross Demen no. 29 Yu]p\astapy>;sa{ [r<u]v ’AvSesri)pta>v, beseitigte 
Dittenberger de eph. att. p, 41, notę 3, durch die gliickliche Erganzung der Liicke 
yup.v. [tó]v ’Av^eaTi;ptu)v[a], mit Beziehung auf die monatliche Gymnasiarchie eines 
Epheben (der Zeit nach Hadrian), der wahrend derselben einmal im Fackelwett- 
laufe gesiegt hatte.

2) Vergl. iibrigens oben S. 200.
3) Pausan. II, 25, 4 śiti toutu> 8ś 'Apfsiot za.i erot exasrov itupuuly śoprł]v 

ayousty.
<) oirs yap pp.va£sa&a'. itoku av erapsAĆarepov itpaTtotev ra śv rotę yopt-

yaatou, rpoęip ditokap{Sdvovreę itXsiu> ij ev ratj Zapitast yupŁvaatapxoópevot. 
30’
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Man ist demnach viel zu weit gegangen, wenn man, mit Haase 
a. a. O. S. 388, die Wirksamkeit der Gymnasiarchen in Bezug auf 
die gesammte Gymnastik der Epheben iiberhaupt in Frage gestellf 
und ihre Aufsicht darauf beschrankt hat, dass die Vorbereitungen 
zum Fackellaufe, den die Athener besonders liebten, mit gehbriger 
Sorgfalt betrieben wurden. Warum auch erinnerte man sich dabei 
nicht an den Umstand, dass der Fackelwettlauf nachweislich erst im 
Zeitalter des Sokrates in Aufnahme kam? Wie alt soli denn dann 
jene Identitat von Gymnasiarchie und Lampadarchie sein?

Allerdings lag es in der Natur der Sache, dass, wie Haase be- 
tont hat, jene allgemeine Aufsicht iiber eine so wichtige Einrichtung, 
wie die gymnastische Bildung der Epheben war, nicht einem Leiturgen 
anvertraut sein durfte, der ja selbst ein Ephebe sein konnte, sondern 
dass dazu ein ordentlicher Magistrat erforderlich war, welcher ausser 
andern Eigenschaften sicher auch ein hbheres Alter haben musste, 
wenn er seinem Amte mit Nachdruck und Wiirde vorstehen sollte. 
Es scheint daher nbtig, meint Haase a. a. O., die allgemeine Thatig
keit, welche man den Gymnasiarchen gewohnlich zuschreibt, geradezu 
abzuleugnen und sie andern Behorden beizulegen. Mit nichten; es 
handelt sich immer wieder um die Unterscheidung der Zeiten, wie 
schon bemerkt ist. Wenn daher A. Dumont 1. c. p. 220 sq. von 
yornherein zwei yerschiedene, durch die gesammte Entwickelung der 
attischen Einrichtungen neben einander bestehende Gymnasiarchien 
anerkennt, eine politische ais Leiturgie fur die Besorgung gewisser 
Festspiele und der Fackellaufe, und eine zweite, spezielle Epheben- 
Gymnasiarchie fiir die Bestreitung des Oels und anderer Bediirfnisse J) 
bei den gymnastischen Uebungen, so erscheint diese Unterscheidung 
und Darstellung ganz richtig, sobald nur eben im Sinne der ein- 
schlagigen Inschriften auf die spatere Zeit reflektirt wird. Allein wir 
konnen und nicht entschliessen, eine solche Zweitheilung des Begriffes 
■pjwaaiap/ia gleich von Anfang an und fiir alle Phasen der Gym
nastik und Agonistik yorauszusetzen. Zugegeben auch, was iibrigens 
gar nicht erwiesen ist, dass die politische Gymnasiarchie fort und 
fort bis an das Ende des dritten Jahrhunderts der christlichen Aera 
bestanden habe, so beweist eine solche Móglichkeit nichts gegen 
unsere Behauptung, dass anfanglich mehrere Functionen in der Hand 
eines einzigen Vorstehers fiir den gymnastisch-agonistischen Betrieb 
yereinigt gewesen.

i) Słjjiosia xpei«, vom Oel, cf. C. J. Att. III, 1, p. 21, no. 38, vs. 62.
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Die politische Gymnasiarchie oder Vorstandschaft fiir gymnische 
Spiele ist nun aber fiir die Kaiserzeit aus dem einfachen Grunde 
nicht mehr nachweisbar, weil die Leiturgien des alten Freistaates 
damals iiberhaupt nicht mehr ausgeiibt werden konnten. Die Auf- 
hebung der Choregie, welche von einem alten Erklarer zu Aristo
phanes Fróschen vs. 406 dem Kinesias zugeschrieben wird, erfolgte 
schon friihzeitig, weil die Komódie beschwerlich zu werden anfing; 
Parabasen und Chore verschwanden aus der Komódie. Schon Aristo
teles glaubte die Choregie mit der Gymnasiarchie unter die kostspieligen 
und unniitzen Leistungen rechnen zu miissen; wie er denn gegen die 
iibertriebene Virtuositat des Agonistischen, gegen das Gauklermassige 
und Ueberladene sich erklart, was sich zu seiner Zeit in die Wett- 
kampfe und von da aus bereits in den Unterricht eingeschlichen 
hatte (Polit. VIII, 6, 4). Von der makedonischen Zeit an gestalteten 
sich aber, wie uns die Geschichte lehrt, die Besitzverhaltnisse in den 
ehemaligen Freistaaten der hellenischen Kation sehr ungiinstig. Die 
finanziellen Verlegenheiten der Athener speziell wurden allerdings 
durch einzelne reiche Burger oder Gónner, darunter auch auswiirtige 
Philhellenen, hin und wieder gehoben, und ihre óffentlichen Ein- 
richtungen erhielten sich noch langere Zeit durch solche Unterstutz- 
ungen, auch das Institut der Epheben hatte davon mancherlei Vor- 
theile. Aber die Vermógensverhaltnisse blieben zerriittet, der Glanz 
der alten Leiturgien war verblichen. Anfangs hatten die Epheben 
noch bfters durch freiwillige Beitrage (ęopot) die Kosten fiir besondere 
Auslagen, ein Festopfer, ein Geschenk an die Gótter u. dgl. auf- 
gebracht. Dagegen seit dem zweiten Jahrhundert v. Chr. verrath 
sich immer haufiger das Bestreben, zunachst die reichen Jiinglinge 
unter ihnen fiir den nótigen Aufwand aufkommen zu lassen. Endlich 
aber war einmal, nach der Angabe einer Ephebeninschrift, z. B. selbst 
fiir eine so geringfiigige Sache, wie die Ausbesserung einer schad- 
haften Katapulte, das Geld nicht zu erschwingen. Aehnlich war 
die Sachlage auch in andern griechischen Stadten. Hieraus erklart 
es sich, dass von jetzt an und in der hellenistisch-rómischen Periode 
der Ausdruck yop^aatap/sw wenig mehr bedeutet ais die Bestreitung 
der Kosten fiir den regelmassigen Betrieb der Gymnastik. Theilten 
sich mehrere gleichzeitig in die Kosten, so bekleideten sie gemein- 
schaftlich die Wiirde von Gymnasiarchen; die Urkunden berichten 
in diesem Fali syupaatap/Tpa^ zowjj. Auch ergab sich mitunter eine 
anderweitige Aushiilfe, wenn das Amt vor Ablauf des Jahres in Er- 
ledigung kam. So werden in no. 1199 C. J. Att. III, 1, p. 428, 
vs, 21 sqq. fiir 6 Monate Gymnasiarchen aufgefuhrt, mit dem Zusatz:
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tou; ZoiKodc |njva; ę rt zotw) smuśZeta tou zoap.7)rou zat to>v oaxppovi- 
qt<ov. Von einer Anstaltskasse oder einem Staatsfonde (osgaaToęoptzd), 
woraus in der Kaiserzeit jener Aufwand mitunter bestritten wurde, 
war friiher die Rede S. 133, daher in den Inschriften der bekannte 
Passus sYupaatap/Tj&r; ez tuJv □efiaoT0tP0Pl'Z(''V. Laut Urkunde J) ward 
z. B. eine Hydria (Oelbehalter) angeschafft und zum Gebrauch fur die 
jeweiligen Epheben aufgestellt. Wo auf Ephebeninschriften eine solche 
Hydria abgebildet ist, diirfen wir darum dieselbe ais Emblem der 
Epheben und speziell des Gymnasiarchen ansehen. Reiche Gonner 
vor allen suchte man zur Annahme der Gymnasiarchie zu bewegen; 
so iiberredete Kleopatra den Antonius zur Uebernahme dieser Wiirde 
in Alesandria* 2). Besonders bezeichnend ist in der Sprache jener 
Periode, dass der iibliche Ausdruck sjop,vaotap/7;as durch er-

1) Philistor III, 444 ez t<uv osp. uJpia cwe-efh; to'c aet eoopevot;
2) ■ppaoiapyijoai toI; ’AkeJav3pstiot, Kass. Dion. ed. Bekk. I, p. 495, 5 coli- 

p. 508, 27; anders gesagt, wie man sieht, ais Y’jpvaoiap'/^oai tou; eę<qpou; C. J. Gr. 
no. 270, 274; oder t<uv ixpso13iiTŚpu>v •ppwaotapyijaat no. 2508.

3) vs. 54 to -s 8eÓTSpov •aapaxXrJdei; yupwaotapyjjoai uitepstvsv ev xatpo;; J'jo- 
xóloi; xtż.

setzt wird, falls ein Auslander die Gymnasiarchie iibernommen hatte, 
und ware dies auch nur auf kurze Zeit geschehen (ł)Xet|sv ijpśpac 
7tśvTe). Interessant ist auch in dieser Hinsicht die mehrerwiilinte In
schrift aus Sestos (Hermes VII, 114 ff.), in welcher gleichfalls ein 
grosses Gewicht gelegt wird auf die Spende der eitaZetppaTa von 
Seite des Wohlthaters Menas, und dass Menas gerade in den Zeiten 
grosser Not und Bedrangniss die Last der Gymnasiarchie ein zweites 
Mai auf sich genommen3).

Unter solchen Umstanden trat begreiflicherweise auch der Fali 
haufig ein, dass irgend ein Ephebe selbst oder ihrer mehrere, sobald 
sie einmal iiber reichliche Mittel verfugen konnten, mit der Aus- 
zeichnung ais Gymnasiarchen auf kiirzere oder liingere Zeit, auf einen 
Monat, ein halbes oder ein ganzes Jahr (Belege bei Dittenberger 
p. 43), die Kosten des Amtes trugen. Nicht seiten ubernahm das
selbe auch der Kosmet selbst, woraus sich, um dies gleich hier zu 
bemerken, der Umstand von selber erklart, dass neben diesem iiberall 
in den spateren Zeiten uns begegnenden Kosmeten jener eigentliche 
und echte Gymnasiarch ais Vorsteher des gesammten Betriebes kaum 
mehr erwahnt wird. Dadurch gelangte L. Kayser a. a. O. S. 164 
zu der Yermutung, dass die Gymnasiarchen erst in den rómischen 
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Zeiten einen Vorsteher in der Person des Kosmetes, dem bald ein 
oder zwei Hypokosmeten, bald ein Antikosmetes beigegeben war, 
erhalten haben durften; darnaeh schien ihm die Annahme nicht un- 
begriindet, dass der Kosmetes, der das Haupt der ganzen Epheben - 
schule war, nur die oberste Leitung hatte, die Opfer aber und Auf- 
ziige u. s. w den Gymnasiarchen iibertragen wurden. Da diese sich 
gewohnlich in die Lasten ihres Geschaftes nach Monaten theilten, 
so seien deshalb bei Jahreszahlungen die Namen der Gymnasiarchen 
meistens weggeblieben; wenn C. J. no. 274 auch jahrliche Gymna
siarchen yorkommen, so habe dies ais Ausnahme zu gelten.

Nun erscheint der Gymnasiarch allerdings zuweilen auch mit, 
der Wiirde eines Oberpriesters (ap/tspeó;) *),  aber auch der Kosmet, 
und iiberhaupt yersieht gar nicht selten der Schulvorstand das Amt 
eines Priesters der Musen oder derjenigen Gottheit, der das Gym
nasium geweiht ist* 2). Auf einer Isisinschrift von Andros wird ein 
weiblicher Gymnasiarchos in Labranda erwahnt3). Die Vereinigung 
yon Priestertumern und gottesdienstlichen Punctionen mit staatlichen 
in einer Person war besonders in den spateren Zeiten haufig4). 
Auch ais erster aller Lehrer (natóiOTat) wird der Gymnasiarch vor- 
gefiihrt C. J. no. 270, 3; ein yup^aatap/o; ve<uv steht oft ver- 
zeichnet5). Die drei Gymnasiarchen zu Chios in C. J. no. 2214 be- 
ziehen sich doch wohl auf die drei yerschiedenen Altersklassen der 
itatSs;, &pj0ot, av5pe;. Endlich finden sich auf lakonischen Inschriften 
lebenslangliche (aiOMOt) Gymnasiarchen, C. J. Gr. no. 1326. 1349. 
1379. 1353; no. 1363 wird ein lebenslanglicher yon einem tempo- 
raren unterschieden, no. 1353 ein unvergleichlicher (aaupzptTo;). Auf 
einer neuentdeckten Inschrift yonTeos (Hermes IX, p. 502) werden 
wiederholt der rcat6ovópoę und der yopyaatap/oę ais oberste Erziehungs- 
und Unterrichtsbehórde genannt; beide theilen sich in die Geschafte, 
die sammtlichen iibrigen Lehrer stehen unter ihnen, auch der Hoplo- 
mach, den der Verfasser oder Interpolator des Axiochos irrtumlicli 
yor dem Gymnasiarchen auffiihrt6). Die Art und Weise, wie dort in 
der Teischen Inschrift der Gymnasiarch bezeichnet ist, stimmt yor- 
trefflich zu einer Stelle beiEpiktetos Dissert. III, c. 7, 19 rię au-ou^ 

!) Cf. C. J. Gr. no. 2007. 2461 tspea zai yjpwaaiap/oy.
2) Cf. C. J. no. 274 ‘ePe“S teou zai 8sa{ ztI. Bd. II, S. 214.
3) Vergl. Welcher KI. Schriften Bd. III, 263.
4) H. Keil Philol. XXIII, p. 214 mit Belegstellen.
•) Krause Gymnast. S. 198, A. 38.
6) S. 446; yergl. iiber die genannte Inschrift iiberhaupt S. 315 f.
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TOZtSsoasi; tĆ; itpigpap/o;; ti; ■ppaaiapyo;; t( 83 zat iratSsoasi aoroó;; 
a Aaxs8aiuovtot eitai8suovTO rt a 'Afrrpatoi;

Alle diese Manner, der spartanisclie rcatSowpo;, der attische 
zoap.7jT7j;, der s©r(3aPXo; in Teos (C. J. Gr. no. 3085), der yopyaafap/o; 
hatten eine amtliche Stellung (<zpX1]) und gewohnlich auch, wenn 
wir von dem attischen Epheben-Gymnasiarchen der spateren Zeit ab- 
sehen, eine praktische padagogische Thatigkeit auszuiiben. Wahrend 
der Gymnasiarch die gesammte Aufsicht iiber die Gymnasien hatte, 
war der Ephebarch ohne Zweifel da, wo der Name 3tp7jj3ap/o; nicht 
ein blosser Ehrentitel war, wie in Attika ap/ś<pv)Po<; und ap/<uv

*) Le Bas et Wadd. 1693 b ■jpap.p.ocreósac, -ajiteóoac, eępij^ap^sac, vop.o- 
<pulaxrńaac.

2) Le Bas et Wadd. 643.
s) Vergl. iiber diesen Punkt und iiber die wechselnde Zahl der Sophronisten 

unten § 21.

(vgl. S. 481), der spezielle Vorstand der Epheben. Mit dem 
ap/<uv e®7jP<i>v, der selbst Ephebe war, kann er bisweilen identisch 
sein, wie dies entschieden der Fali ist z. B. auf einer Inschrift aus 
Odessos Revue archeol. 1878, p. 114 ótfe staw s<p7$ot . . . irpcuTo; 
o sę^ap/o;. Mit dem yofjwaaiap/o; aber ist er gewiss nicht identisch, 
wie Dittenberger meint De ephebis att. p. 49, wenigstens nicht in 
Athen. Freilich treffen wir diesen Ephebarchos nicht auf den In
schriften des eigentlichen Hellas, wohl aber in Kleinasien, Make- 
donien, Thrakien und auf den Inseln. Zu Kolossai z. B. vereinigte 
ein Ephebarch in sich Functionen und Wurden, zu denen kein Ephebe 
ais solcher gelangen konnte1). Auch ist der Ephebarch sitwSopo;* 2), 
und gewisse Formeln, die sich auf ihn beziehen, erinnern genau an 
die vom athenischen Kosmcten gebrauchten, z. B. «vŚTtz$ev too; Ik 
auTcp (richtig on auzą>) ysvop3voo; scp^oo;, insofern seine wichtige 
Stellung dadurch hervorgehoben wird. Der einige Małe vorkommende 
ons^jtap/o; endlich diirfte ungefahr die Functionen des óitozoopijTTję 
gehabt haben.

Es hat ferner allen Anschein der Wahrheit, dass gerade in 
Athen, wegen der mehrfachen Thcilung der Geschafte eines Gym
nasiarchen, fiir eine geraume Zeit die Sophronisten das bedeuten, 
was anderswo der Paidonom und der Ephebarch, und was fiir die 
Epheben der spateren Zeit der attische Kosmet erwiesener Massen 
bedeutet 3). Schbmann Griech. Alt. 2. Aufl. I, S. 525, A. 3 hat aller
dings seine Meinung dahin geaussert, dass die im C. J. Gr. no. 214 
erwahnten Sophronisten gar nicht Aufseher iiber die Knaben gewesen 
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seien, sondern Leute, die zur Handhabung der Polizei bei Festyer- 
sammlungen der Demoten ernannt waren; bei Demosthenes von der 
Truggesandtschafi (c. 285, p. 433 watę a(u<ppovtatajv 8er^vat tou? 
vew?epouę) sei gar nicht an Beamte zu denken; die bereits oben 
S. 465 angefiihrte Stelle im Asiochos aber konne fiir eine friihere 
Zeit nichts beweisen. Indessen mit Unrecht, wie uns diinkt. Wenn 
auch der Begriff a«j<ppu>v, aw<ppoveiv, den Sinn einer gewissen correkten 
Fuhrung gegeniiber der Polizei einschliessen kann1), so ware doch 
nach Schumann^ Erklarung der awtppowan;? twv ecp^aw unyerstand- 
lich, wenn wir auch geneigt sind, den Gehiilfen der Sophronisten 
eine untergeordnete polizeiliche Thatigkeit zuzutheilen. Doch detttet, 
wie es scheint, die Inschrift C. J. Att. no. 758 Tskeaęopo; tov śau-oo 
aojępovta-7)v wohl nur auf einfache Geschaftstheilung unter Sophro
nisten und Hyposophronisten, ohne besondere Unterscheidung ihres 
Ranges. Dittenberger vermutet, es seien daselbst unter Sophronisten 
die an Jahren yorgeriickten, unter Hyposophronisten aber die jiin
geren zu yerstehen. Thatsachlich nun (siehe S. 49) hatten die So
phronisten iiber Erhaltung des guten Anstandes und die Auffiihrung 
der Epheben, besonders auch im Theater, zu wachen, ein Geschaft 
das aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Obliegenheiten der Er- 
ziohungsbehorde mit der Zeit sich abzweigte, nachdem einmal das 
Ephorat iiber die Ephebie, das Finanzielle, die Erhaltung der Turn- 
gerate u. dgl. dann auch die religiósen Verrichtungen dem Kosmeten 
und dem Gymnasiarchen der spateren Ordnung iiberwiesen waren.

!) z. B. Xenoph. Kyrup. V, 3, 43 oi re ap^ovrec zat itdvre{ ol awtp povouvts?. 
Agesil. 7, 6 ort ouz dv3pauo8i£eaikti 8eot 'Ekkł^ióat rcóketc alka atu cp'p ovi£etv. Oikon. 
I, 23 rtokkoó; ol] (fckriouę rp/dyzaaau eiuat atoępouiaaureę zrk. Resp. Lac. XIII, 5 
opuJursę o,rt itotsi ezaaroę itórsc aw<ppoviCouatv, tuę ró eizóę. Antiphon. Tetral.
I11! T> 2 r] re dodeusta rou y^ptuę 7) rs oóuapt? rtuv vetov ęopouaa otoępo\tCst. 8, 2 
at»cppovetv rou{ yśpoura; zr/..

2) Rede gegen Demosth. 17 elf ouz ato^uuet vuvt r>]Xtzouro{ <uu uito petpazituu 
zpwopeuoę itept StnpoSoziaj; xatrot eSet rouuaurioy utp’ uptuv itat5euea9at rou{ zeuirepouc rwv 
pł)ropu>v. vuv Jś rouvavrtov ot ueot rouę uitśp e$iqzovTa eri] <J ui <p p o u Ro u a tv.

3) MutzelPs Zeitschr. fiir das Gymnasialw. XVI, S. 223.

Wir haben anderswo eine gesetzliche Bestimmung erwahnt, wo- 
nach ein Paidonom wenigstens yierzig Jahre alt sein musste. Viel- 
leicht ist in dieser Hinsicht ein Fragment des Hypereides* I 2) fiir die 
richtige Auffassung der Bedeutung der Sophronisten nicht ohne Be- 
lang. Unseres Wissens ist es O. Haupt, der zuerst auf diese Stelle 
aufmerkam gemacht hat3). In dem Ausdruck oi oitep e^zoyta sr>;, 
liegt etwas Formelhaftes, ais ob eine beyorrechtete Altersklasse yon 
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Biirgern oder bestimmte Beamte gemeint waren. Das sechzigste 
Lebensjahr bildete namlich ein bedeutungsvolles Stufenjahr im poli- 
tischen Leben des athenischen Biirgers. Der Ausdruck ot uuip śęi;- 
zowta bezeichnet also jedenfalls auch die vom Kriegsdienste befreiten 
Altersklassen oder Jahrgange (oben S. 84), welche mit dem sechzig- 
sten Lebensjahr begannen. Mit ahnlicher Beziehung auf das Alter 
lautete der bekannte Heroldsruf in derVolksversammlung ttś cąopsosiu 
PoukeTat tó>v U7tsp 7tevr^zovTa st7] yeioyoTaw ztk. (Aischines gegen 
Ktesiphon p. 54). Ferner heisst es in Betreff der Diateten bei Pollux 
VIII, 126 ótT.rzjtat 8’ Iz t<uv urcsp ś$7jzovta itr) 7syovÓTWv szkT.potmo zta. 
Wenn aber wiirdige Greise von der Jugend zurechtgewiesen werden, 
wahrend doch das Umgekehrte zu geschehen hat, dann ist dies eine 
„yerkehrte Welt“. In solchem Sinne gleichsam scheint Hypereides 
an obiger Stelle auf Manner hinzudeuten, die fur die awępoauvi) der 
vśot zu sorgen hatten, d. i. auf die Thatigkeit der Sophronisten an- 
zuspielen 1). Ist dies wirklich der Fali, dann gewinnen wir aus 
jenem Fragmente des Hypereides das schatzenswerte Ergebniss, dass 
fiir die athenischen Sophronisten ein Alter von mindestens sechzig 
Jahren festgesetzt war2).

1) Etym. M. s. v. auxfpovi«ra(.... eit8|UAO5vro (■tfj?) rtuo ouięposuto;;.
2) Uebei’ eine zweifelhafte Abbildung von drei Sophronisten mit Ruthe oder 

Zweig (Zupę) in der Hand, sehe man bei Dumont I, p. 202, Notę 1; iiber ihre 
Besoldung unten im letżten Abschnitt.

3) Meier Panathen. Allg. Encykl. III, 10, S. 292.
4) Bd. I, S. 282 f. Verhandlungen der Wurzb. Philol. Ges. S. 15.
5) p. 372 A ŚTttpeXv]Taę zal zoapjrac rouę r<uv yopdw ppesłlat.

Dagegen Herodian Lex. Hipp. s. v. zóspot • zoappai ot tcuv eę^aw ouraętaę itpa- 
ooouoreę. Yergl. Bd. II, S. 356; iiber einen Magistrat zoauóitoltę bei den Lokrern 
Polyb. XII, 16; ferner pvatzoxóapot, ćppósooot u. dgl.; iiber die kretischen xósuoi 
Aristot. Polit. II, 7, 3 ff. auch Homer. II. II, 655 apupsośpoMro Sta rpt^a zoauij-

sc. rptya 5iaxs<jp7]3ev-e{.

Zur eigentlichen Ausbildung der Epheben aber standen die 
Sophronisten niemals in derselben engen Beziehung wie derKosmet. 
Ausser der bereits erwahnten Aufsicht im Theater ist noch die Be- 
gleitung der Epheben durch die Sophronisten und ihre Fuhrung durch 
den Peripolarchen an den grossen Panathenaen namentlich genannt3). 
Ungleich besser sind wir dagegen aus den reichhaltigen Epheben- 
inschriften der spateren Zeit uber den Kosmetes unterrichtet4). Der 
Name zóaptoę, zoop^rig;, d. i. Ordner, curator, findet sich fur den 
entsprechenden Wirkungskreis haufig genug. Allgemein bezeichnet 
ihn Platon in den Gesetzen5). Der Kosmet erscheint iibrigens auch 
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ais Priester, ais Schmiicker der GotterJ). Nach dem Gemalde einer 
Preisyase fur Epheben, mit einer auf den Kosmeten gedeuteten Figur, 
bei Benndorf Griech. u. Sizil. Vasenbilder Taf. X, mit der Aufschrift 
xoap.7]]Teóovxo; EopuxX$ć5ou, ware sein Wirkungskreis yielleicht schon 
fur den Anfang des dritten yorchristlichen Jahrhunderts zu bestimmen. 
Sichere Zeugnisse jedoch finden sich, wie bemerkt, erst aus einer 
spateren Zeit, wenn auch nicht erst in der romischen, wie Krause 
Gymnast. I, 214 meinte. Von hier ab ist der Kosmet nachweislich 
Vorstand der Gymnasialangelegenheiten und Haupt des Lehrercolle- 
giums; nur die Oberaufsicht stund der hóchsten attischen Behorde 
damaliger Zeit zu, dem Strategen oder Stadthauptmann. Der Kosmet 
war es, der kraft seines Amtes die aus der Staatskasse zu besolden- r 
den Ephebenlehrer bestimmte; nach ihm wurden nicht seiten auch 
die Ephebenjahre gezahlt. Erwahlt ward er von der Gemeinde auf 
ein Jahr, und zwar mittelst ^eiporowa in der Volksversammlung* 2). 
Dies alles wird indessen nicht sowohl von den Autoren erwahnt, ais 
yielmehr durch eine lange Reihe von Inschriften uns beglaubigt. Ein 
Gehiilfe, uTtozoapj-tTję, wird yerhaltnissmassig seiten genannt; erst spat 
auch ein avTOtoappję, woriiber Bd. II, S. 199 und Bockh ad C. J. 
Gr. n. 270 zu vergleiehen sind. Bisweilen ist der Kosmet auch 
Anordner gewisser Spiele3), wie der Gymnasiarch, der Xystarch und 
die eigentlichen Agonotheten oder Athlotheten, von denen sofort die 
Rede ist. Seine Massregeln im Amte, ohnehin durch bestimmte Vor- 
schriften eingeschrankt und durch dasHerkommen yorgezeichnet, mussten 
jedesmal mit dem Ausgange des Amtsjahres, nach gut demokratischem 
Brauch und nach erfolgter Rechenschaftsablage4), durch Beschluss 

>) C. J. no. 395 zat xos(ił)Tł)v t<uv 3e<nv Sta piou m.. was Welcher Nachtrage 
zur Trilogie S. 345 mit ornator erklart. Wir vergleichen atoXtsrr]C C. J. Gr. no. 481; 
C. J. Att. III, no. 162. 699. tpaiSptmijt C. J. Gr. no. 446. Pausan. V, 14, 5 ot 
aTtofoitoi 4>et3iou, xaXoupsvoi 3e ęatSpu^rai x-X. Auch zóajnptę, Sspaitsta beziehen sich* 
auf diesen Dienst der Schmiickung. Bekannt sind die Hierostolen, welche die 
Garderobę der Gótterbilder besorgten; in Athen fiihrte eine Gehiilfin der Priesterin 
der Athena Polias den Titel źj xo<sp«). Ueber xóapoc auf einer Inschjift
von Samos vgl. Verhandl. der XXVIII. Philol. Yersamml. in Leipzig S. 177, und 
P. Foucart Inscription inedite de Mantinee p. 7.

2) Deinarch. xata <I>tXozX. p. 110, 10 aiteyetporów/jasy aórov (ó oijuoę) aito
•tfjc t<uv erapeXsiac. Vergl. Verhandl. der Wtirzb. Philol. Ges. S. 27. 48. 68.

3) dpiwolleT7]{, vgl. auch C. J. Att. III, 1, p. 158, n. 744 róv aMttxosp^r7]v xat 
a'jaTpeppatapył]V xat dfuiyofleTłp ’Eraveixiu>v.

4) Ebenfalls mit bezeichnet, einmal auch mit ara>Xopap.ó{, siehe
Verhandl. der Wiirzb. Philol. Ges. S. 69 extr. Auf der im Hermes IX, p. 502 mit- 
getheilten Inschrift von Teos wird Zeile 23 auch der Rechenschaftsausweis eines 
Paidonomen erwahnt.
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des Rathes und Volkes gutgeheissen werden. Haufig wurde sodann 
dem Kosmeten auf Beschluss und im Kamen sammtlicher Epheben 
des Jahrescurses eine Herme gesetzt; die Kosten der Ausfuhrung 
dieses Beschlusses trugen dann ein oder zwei Epheben (nap śaozou, 
sz t<ov i8twv). Wenn jedoch Dittenberger in diesem Betreff im 
Hermes XII, 8 bemerkt: „Waren Sbhne des Kosmeten unter den 
Epheben, so scheint es stehende Sitte gewesen zu sein, dass diese 
im Namen ihrer Commilitonen das Ehrendenkmal des Vaters errich- 
teten“, so ware doch eine solche „Sitte“ zu auffallend, um nicht zu 
sagen anstbssig, ais dass wir die paar Beispiele fiir ausreichend zu 
ihrer Begriindung erachten konnten. Dass ferner fiir jetzt noch kein 
Beispiel einer zweiten Wahl zum Kosmeten nachgewiesen ist, mochten 
wir auf Rechnung des Zufalls setzen, ohne der Sache mit Dumont 
Essai sur l’eph. att. I, p. 125 besondere Wichtigkeit beizulegen.

Unter dem Kosmeten also lehrten alle jene Ephebenlehrer, die 
wir schon im zweiten Bandę (S. 144. 199 If.) ais Lehrer des gram- 
matischen, rhetorischen und philosophischen Unterrichts kennen ge- 
lernt haben, desgleichen die Lehrer der Gymnastik. Die ersteren 
heissen mit einem ganz allgemeinen Namen auch 8t8daxaXo'., die Be
deutung eines einzelnen 8i5daxaXo; in Sparta dagegen ist etwas un
sicher, wie die eines TtaiSeutig; in Byblos und eines rjspa>v in Perga- 
mon. Doch scheint bei den Vereinen der Techniten (ouvo8ot) der- 
jenige vorzugsweise 8t8doxaXo; geheissen zu haben, der das Stiick 
eines alten oder noch lebenden Dichters unter eigenem Namen auf- 
fiihrte; in Beziehung zu ihm steht dann auch ein Jito3t8daxaXo;. So 
finden wir in spateren Zeiten hin und wieder einen 8t8dazaXo; ais 
Musiklehrer, z. B. 8t6dozaXo; twv aapa-cwv tó>v tou fisou ’A3ptavou ■)• 
Die iibrigen Ephebenlehrer dagegen heissen nicht seiten mit einem 
Collektivnamen itaiSsotat, zuweilen auch mit Bezug auf den Vorstand 
des Collegiums auvdpxovxeę, dies ohne Zweifel im Sinne des weiterhin 
zu besprechenden Ehrentitels dp/o>v ecpr^(ov* 2). Nach Analogie von 
otSdaza/o; heissen iibrigens bei den Rómern auch die Eechtlehrer 
der Gladiatoren (lanistae) ganz allgemein doctores, gleich den Lehrern 
der verschiedenen Waffengattungen (doctores, magistri) wie langst 
erwahnt wurde.

J) Vergl. auch bei Antiphon itept rou yop. §11 xai -p<utov uev 8(3a5xaXetov 
7.aTeax3Óa<sa, śv <pKgp zat Atovualoi; ors e*/op^youv eSlSaszoy. § 13 dvaklaxeiv et rt 
cppctCot ó 5a czako; akko; te; tout<dv, oitto; a>; aptcza }(o p^ yo ivto ol itatSe;.

2) Cf. C. J. Gr. no. 272 ó zoaułpiję to>v .... tou; auvdp/ovTa; zal tou;
iiit auTuj e^7]{3euaavraę aysypa^ey xxX. no. 273.
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Gleichwie nun einerseits der Gymnasiarch selten auf Inschriften 
erscheint, in denen gewohnlich der Kosmet genannt wird, so werden 
uns andererseits die Gymnasten und Aleipten alterer Zeit nirgends 
vorgefiihrt, sondern statt derselben immer nur der Padotribe’), 
dieser bisweilen mit einem Hypopadotriben, und iiberhaupt die 
unter der allgemeinen Benennung KaiSsutai oder sra|isX.7]Tai tójv scp^wv* 2) 
begriffenen Vorstande und Functionare der Ephebie und Lehrer der 
gymnastischen und militarischen Fertigkeiten; ein Personal, das nicht 
selten an die zwanzig und mehr Nummern umfasst. Die gewóhnliche 
Reihenfolge derselben ist in den Volksbeschlussen aus den drei vor- 
christlichen Jahrhunderten die folgende:

*) Vergl. Bd. I, S. 262 ff. 380; Suidas ed. Bernli. I, p. 1208 diratSe-jtoi • 
ditatSorpip^rot xrX.

2) C. J. no. 466; Deinarch. III, 15 o fi£v Sijpoę diteyetporóv7]a£v autóv 
ano ryję rtuv entp,eXeiaę. Philist. T p. 144 e5ó(fy 8tavo|d] rotę ecp^oię xat rotę
nept T7]v Entp.eXetav aórcov reraYp.Evotę.

natSorpt^ę 
dnkopayoę 
dxovnar^ę 
Toęórrję 
dęenję, zaranaAratperCjC 
Ypatipta-sję 
tmjprnję,

In der Kaiserzeit einige Małe diese:

dvrtxoap.Yjry]ę

ipfep.<óv 
oitXo|»ayoc 
3i3dszaXoę 
Ypapua-ejj 
uitoitai8oTptf?7]c 
xesrpo<póXaJ 
ó eiti roi A«>YJveio'j 
Xsvttdptoc (XsvTiaptc).

Endlich in der letzten Epoche (257 Ol. 250 n. Chr.) auf einer 
Stele aus dem Archontat des Philostratos erscheint folgende Ordnung:

aTO-z.oau.vjn]; 
itatSoTptpłję 
Ypappareuę 
óitXopd‘/o?
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rposraTT.ę
7]Yeuu)v 
uKoitatSorp^g 
uitoJaKOpoę 
St^aazakoę (ąapanov) 
ćarpóę
unoYpapparsuę 
warpoęókaę 
xa^apcoę

mit dem Direktor des Diogeneion (o em tou Ao^sysioo) ausser der 
Reihe.

Nicht alle diese Leute konnten, etwa wie in einer hierarchischen 
Ordnung, aufriicken, so dass ein fórmlicher cursus honorum bestanden 
hatte, sondern nur die angeseheneren und tiichtigen avancirten mit 
der Zeit bis zur Stelle des Kosmeten, wie wir bereits in den „Ver- 
handlungen“ unter gewissen Beschrankungen S. 48. 68 angenommen 
haben. Ein ppappareo; figurirt sogar hinter dem UTOjpenję C. J. Gr. 
no. 270. Ein Hoplomach wird Padotribe, dieser unter besonderen 
Umstanden vielleicht Kosmet; denn der TmtSoTpffhję ekeuhśp<uv 
z. B. Ephem. archaeol no. 3298 ist ziemlich angesehen, wenn er 
auch nur indirekt und durch seine Beziehung zu einer grbsseren 
Anstalt, zum Gymnasium, mit der die Palastra in der spateren Periode 
vereinigt istJ), ais Ephebenlehrer erscheint. Lediglich aus Riick- 
sichten auf Anciennetat und persónliche Tuchtigkeit geht der Hoplo
mach allenfalls dem Padotriben yor; aus dem gleichen Grunde, wie 
es scheint, findet sich der Tjep<uv gar einmal an der drittletzten Stelle 
(Dumont Essai sur l’eph. att. II, p. 312). Zwar der zoapr^/c steht 
natiirlich iiber dem itatSorpipr,; (C. J. Gr. no. 287), aber dieser geht 
hinwiederum dem uitozoopłjr»)<; voraus1 2). Im C. J. Att. no. 1137. 
1141 finden wir TtatSorp^ig; und uiroTtatSorpt^ę bei einander, dagegen 
in no. 1133 getrennt durch das Gesammtverzeichniss der Epheben. 
AYiederum tritt im C. J. Gr. no. 266 zwischen dem zoapTjT^ę und 
dem TtatSorpipT); der rjspuiy auf, unseres Erachtens die allgemeine 
Bezeichnung eines Fiihrers der Ta$et; und coorpippara der Epheben, 
gegeniiber dem Jtspirokap/ł]; oder scpr^ap/oę ais Anfiihrer der ge- 
sammten Schaar. Ilaase erklart ihn a. a. O. S. 392, 2 ohne nahere 
Angabe fiir den vornehmsten der łtaiSeorat. Diese Deutung wurde 

1) Gegen Krause’s Ansicht, Gymnast. S. 226.
2) Vergl. bei Franz El. Epigr. Gr. p. 268, no. 108 oć eorjPoi rtpjjaowreę róv 

«o o pł;xv zal rouę a cu <pp o viar aę xal róv it atSorp i(3ł] v aveYpa<Łav «at rov uiro" 
rcoau^TijM zrk.
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nicht ausschliessen, dass irgend einer unter den Ephebenlehrern ver- 
moge seiner personlichen Wiirde dazu ausersehen wurde, bei fest- 
lichen Gelegenheiten und Pompen an der Spitze der Epheben ein- 
herzuziehen >)• Laut C. J. Gr. no. 3538, aus der Zeit Mark Aurel’s, 
begeben sich die Epheben von Pergamon zu einer Asklepiosfeier in 
vier Abtheilungen, von denen jede einen Tgyspcuu hat, also einen Zug- 
fuhrer oder Sectionsfiihrer; jede dieser Abtheilungen betet zu einer 
andern Gottheit: zu Zeus, Bakchos, Athena Tritogeneia, Asklepios. 
Nun folgt hieraus freilich nicht, dass auch anderwarts mit dem Worte 
■7)YS[mÓv derselbe Sinn verbunden gewesen ware. Wahrscheinlich 
nahmen iiberhaupt nur reifere Jiinglinge oder Manner die Stellung 
eines ijyepwS ein, da wir finden, dass man oft erst nach Jahren z. B. ' 
vom Sophronisten zum S'.daaxa}.o;, irpoordr/j? yorriickte* 2). Dumont 
will iibrigens I, p. 195 vom Jahre 45 n. Chr. ab eine formliche 
Charge (1’hegemonat) herausgefunden haben.

x) Cf. Dionys. Hal. Apy. 'Pu>u. VII, 68. 69 ó rrję itojiiriję T]fo'jpevoę. Vergl. < 
oben S. 34 und den Beinamen -q-p[iovi] der spartanischen Artemis, Pausan. MI, 14,6.

2) Siehe Dittenberger C. J. Att. III, 1, ad num. 1162.

Julianos ed. Hertlein p. 430 o szaaroc eaurtp tov Tzposrdrłjy ts

xat rjYep.ova. Demosth. adv. Mid. § 60 rfjc zopuęaloę .... tarę Si
oiptou routf o-i tóv t/ppóv at aęś).7] nę, ofysrai ó kotitó; yopóę.

4) Bekk. An. Gr. I, 444. Vergl. oben S. 295. Xenoph. resp. Lac. c. 11, 5 
etat yap to tg Aazor/izrJ rdęei oi icpuiToararai apyozre;. Hipparch. II, 6 ort 
mpolroM płv o i upoararat nimi apyovTeę •ppo-razt.

5) z. B. um 230—235 n. Chr. im C. J. Att. III, 1, no. 1192. 1221; vergl. 
auch C. J. Gr. no. 3086 -pjjwaaiapygaowTa zal itpoaravra rgc ap/iję zaltuc, itposT<xt7]j 
tou zowou tojv ’Ayai<uv, bei Le Bas et Foucart no. 305; vergl. auch iiber itpoardTiję 
ais Yorstand Foucart Des associations religieuses chez les Grecs, Paris 1873, p. 28.

Aehnlich wie mit dem ijyeptóy diirfte es sich yerhalten mit dem 
gleichfalls unregelmassig erscheinenden itpoGTirógę3), yielleicht an 
manchen Stellen nicht sehr verschieden von dem upwcoa-dT^ę in Be
ziehung auf /opoi und auatpipjiaTa, wie dpiarspoararT,; im Chor der 
Komódie4). Uebrigens wird seine Function auch mit ^poorarow-oę 
bezeichnet, nach der Analogie von xoatu7]Teoov"o;, Tpajiparsóoytoę tou 
5slvoę5). Mehrmals findet sich auch die Aufzahlung:

'rcaiSorpiftyę

Ypauua-eóę,
doch widerspricht diese Stellung des vor dem czkopta/o;
unserer Deutung nicht. Dagegen bedeuten allerdings die Benenn-
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ungen za(hjpjr>;cJ), zadr^epio';, Ausleger und Lehrer in
ganz allgemeinem Sinn, wie schon in den „Verhandlungen“ S. 15 
gezeigt wurde1 2). Wegen der yereinzelt stehenden Bezeichnung o 
stu tou Atoysvetou fiir den Rektor des Diogeneion siehe oben S. 426. 
Dittenberger versteht im C. J. Att. III, 1, p. 420, no. 1195 einen 
custos aedificii darunter, der zu dieser Wiirde (?) vom ianitor auf- 
gestiegen sei.

1) Hesycli. s. v. • oSt^oc, SioaazaAoę.
2) Vergl. auch B. Seholl im Hermes VI, 36; Julian, ed. Hertl. p. 304 

ouBś fip eicaiBorpt^dł]? xald>c ou5o śruyeę xa&ł]ye|xóvoę, óirotou rapt rouę itouyaę 
śyiu rouroui rou tptkooótpou, p. 546 rotę pev xa3»] yepó at xa’t 3tSaaxaIoi{ ourtosl 
xsivo« xetrat vópoc. Ueber die alten efypjrai ais Ausleger der Heiligtiimer yergl. deu 
Artikel Ezegese v<mBahr in der Halle’schenEncyklop. der Wissensch. u.Kiinste.

3) Xenoph. resp. Lac. VIII, 4 cuarap ot rupawot xat ot ev roić fupvtxoic 
otyto stv e it tor d ra t, r[v rwa aiaSowtoorai itapatiopouora rt, eu8u{ itapa/pijpa aolafouat.

4) Vergl. Baumstar/c De curatoribus emporii p. 15—29; einen eittardnjc rou 
rcakaisparoc nennt einmal Galenos, cf. Gronov. Thes. Gr. Ant. vol. VIII, p. 2312. 
Von einem obersten Vorstand der Erziehung, emp.s)o]Tiqc rijc rtatSetac, spricht Platon 
an der S. 285 angefiihrten Stelle.

5) A. Luders Die Dionys. Kunstler S. 68. Foucart Des associations re- 

ligieuses p. 25. 32.

In der letzten Periode, ais sich das Titelwesen des Konstan- 
tinischen Zeitalters ausbildete, begegnen uns mancherlei Ehrentitel 
angesehener Lehrer. Der bekannte Prohairesios erlangte nach Euna
pios Vit. Soph. p. 123 die Benennung eines arpaTOitedap/igę, Libanios 
nach Eunapios p. 135 eines praefectus praetorio u. s. w. Auszeich- 
nungen, welche mit den Ordensverleihungen unserer Zeit Aehnlich- 
keit haben.

Nicht selten wird auch ein sraotangę mit den Epheben in Be
ziehung gebracht, wie in der Zusammenstellung -pptzojy aftX<ov Bm- 
aza-ai zat Ppaftei; bei Platon in den Gesetzen p. 949 A, sitiardtai 
tou yupvaatoo 3), gleichwie eittpsZijrat tcov etp7)pa>v, eTupekryiję yopvaatwv 
PaaiKsuę, die es mit der Eiirsorge fur die Baulichkeit, Gerate der 
Gymnasien zu thun haben. Die Epimeleten zahlten in Athen nicht 
zu den hbheren Beamten, sondern hingen von der Autoritat dieser 
letzteren ab und waren ohne hohere Amtsgewalt und eigene Ge- 
richtsbarkeit4). So hatten auch dieVereine der Dionysischen Kunstler 
u. a. ais Vorsteher theils jahrlich gewahlte Archonten, theils Epime
leten, curatores5), d. i. yerwaltende Beamte der Gesellschaft, Biu- 
azoTtoi, auSśtzot, koytatat etc.

Was aber den ap/o» s(pr^iov betrifft, der ebenfalls unter den 
Wiirdentragern der Epheben yorkómmt, so ist darunter sicherlich 
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kein Magistrat zu yerstehen, sondern ein Ehrentitel princeps ephebo- 
rum, fiir den trefflichsten oder auch yornehmsten und reichsten des 
ganzen Ephebencurses, dessen Stellung bei gewissen Gelegenheiten 
yielleicht eine ahnliche war wie die des romischen princeps iuyentutis 
der Kaiserzeit1). Ohne Zweifel ist er identisch mit dem bei Le Bas 
et Foucart 119, 305 ehrenyoll erwahnten apxś<pv;[3o;.

’) Vergl. oben S. 119, A. 3; Pbilistor I, 381 tóm śayr«uv aiive<pł]{3ov zat 
dpiarea xat ap^ovra xai Yup.vaaiapyov xtX. weiterhin ap)((BV rou •yeyouę
und -^edp^ę oder ^ap/łję, iiber den Unterschied in der Bedeutung Dittenberger 
zu C. J. Att. III, 1, n. 1278.

2) Dumbnt I, 308; Dittenberger Hermes XII, 16; XIII, 81.
3) Marguardt R. Alt. IV, 379.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). gp

Ausser diesem ap/ow der also fiir einen ganzen Cursus
Gymnasiarch sein konnte, werden ais solche Ehreninhaber zuweilen 
noch erwahnt:

GTpanypc

'rcokEp.apyoę 
dyopavop.oę,

auch zwei apopavdpoi gleichzeitig, bei Dumont II, p. 326. Man sieht, 
dass diese Titel den betreffenden Beamten des alten athenischen 
Freistaats ungefahr entsprechen. Der Herold ist jedoch auf den 
spateren Inschriften, wenn er neben dem Archon und Strategen ais 
dritthochster Beamter erscheint, nicht ais z-^poę Pod/aJc zai Sijptoo an- 
zusehen, sondern ais z^pu; rrfi ’Apstoo itayoo Poukij;, also auf den 
Areopag zu beziehen * 2); ais solcher konnte auch ein Archon fungiren. 
Eigcntiimlich isolirt, wie der yorhin erwahnte siei ńtoysvstoo, erscheint 
ein unsicherer Name Ato/dow, bei Dumont II, p. 70; man darf dabei an 
einen Unfreien denken, weil er ohne Vatername und ohne Ethnikon 
aufgefiihrt ist. Dagegen mit einer pupaatap/ia ‘Eppg (Dittenberger 
De eph. att. p. 42) ist es nichts, wie Dumont I, p. 225 gezeigt hat. 
Yon der azijyap/ta unter den irepwcoZoi, dann von den auarpsppaTap/at 
war schon friiher die Rede S. 13. 117, ebenso von einem ilorazy/;; oder 
UTtordzTig;. Ais besondere Auszeichnung fiir einen Epheben mochte 
auch der. Titel ipno/oę Ila/.ZdSoc, yon der Function bei einer grossen 
Prozession, angesehen werden (S. 248). Bei den Spielen der romischen' 
Aryales gab einer der Knaben das Zeichen zum Beginn der ludi 
circenses; auch wurde einer der lernenden Priesterknaben nachher 
promagister dieses Collegiums3).
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Ausserhalb Attikas treffen wir auf einer spartanischen Inschrift 
einen 6ta{3ŚT7]?r), dem Anschein nach einen jahrlichen apyścpr^o? oder 
r.poa-ar^ę bedeutend; einen SiowajTłj? in Kyzikos, der mit der Ver- 
waltung des Instituts betraut war, wahrscheinlich nur theilweise. 
Von weiteren geringeren Ehrentiteln wie aocrdtat u. dgl. war gleich- 
falls friiher schon die Rede S. 13; ahnliche pompóse Namen sind 
vfo; 'Epgsfaę, avizarot, zparspoi, a&svapot, yopyot.

Die attischenEphebenkonnten auch alsAgonothetenfungiren, 
daher z. B die Verbindung aya>vo&eT7]<? zat aua-psgpaTapyr,? und 
ahnliche. Nun gab es aber in Athen zweierlei Agonotheten, ziemlich 
analog den vorhin besprochenen Gymnasiarchen; namlich zehn solche, 
die ais eigentliche aW.o&ŚTat, wie sie die offizielle Sprache des alten 
Athen durchaus bezeichnet1 2), die óffentlichen Kampfspiele vorbe- 
reiteten und die Preise aussetzten, wahrend der Gymnasiarch die 
Einiibung und den Unterhalt der Wettkampfer sich angelegen sein 
liess3). Die Eunction dieser Agonotheten (dyowoheata) war in den 
Zeiten des athenischen Freistaates zu einer Art von óffentlicher 
Leistung geworden, die schon fiir das dritte Jahrhundert v. Chr. 
im C. J. Gr. no. 380 erwahnt wird, und vielleicht einmal mit der 
Gymnasiarchie ais der eigentlichen Leiturgie fiir diese Angelegen- 
heiten zusammenhing. Eine Inschrift aus der makedonischen Zeit 
(C. J. Att. II, 1, no. 307, vs. 15 zat tou? 7tpo«Y«>va; zta. S. 306) 
enthalt den Beschluss einer nach den Dionysien abgehaltenen Volk- 
versammlung, den Agonotheten Agathaios wegen seiner Verdienste 
um die Dionysische Festfeier zu beloben, weil er unter anderm bereits 
bei der Vorfeier die Gesange in den Tempeln habe yortragen 
lassen u. s. w. Dagegen erscheint auf den Ephebeninschriften der 
Kaiserzeit eine andere Art von Agonotheten, dereń Eunction un- 
zweifelhaft, gleich der Gymnasiarchie der spateren Periode, ais ephe- 
bisches Agonothetat anzusehen ist. Hiernach bereitete nunmehr am 
haufigsten ein hiezu besonders ąualificirter Ephebe, bisweilen auch 
ein Beamter der Ephebie, z. B. der Kosmet, oder ein Mitglied des 
Lehrkórpers, auf seine Kosten die mit den eigentlichen Ephebenfesten

1) Yergl. Cr. Curtius Griech. Etymol. 5. Aufl. S. 208.
2) Bekk. An. Gr. I, p. 333, 28 dY<uvo»śri)C zupliuę ó ev ro'ę azłpwok, 

d4).o9e-v]« 81 ó ev totj pptzotc. Sauppe Myster. Inschr. S. 39 f.
3) Cf. M. E. Miller Melanges de litterature grecąue, Paris 1868, p. 70

PpafteuTar Jiotwpat, zptzai, opiatai. -zup(u>; fipa^eWi Upmoti ol rip pdptoo dni <poi- 
mwo{ f) Ttvoę aXlo’j 8'.5óvrsj cr)x3o).ov papSsuTai xrl.
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verbundenen Spiele vor und łiielt ebenso die iiblichen Preise (abka) 
fiir die Sieger in den Spielen in BereitschaftJ). Damach lasst sich 
leicht ermessen, inwiefern das Stellen der Kampfpreise dem freien 
Belieben des Agonotheten iiberlassen war. In der romischen Zeit 
ubrigens ist kein Amtstitel mehr, sondern durchgehends
so viel wie aywyohŚTTję.

Ungleich auffallender ais die bislang genannten Behbrden und 
Wurdentrager auf unserem Gebiet macht sich wahrend der Kaiser
zeit der Name des ęoarapjn); geltend. Dieser bedeutet indessen nicht 
eine Behorde fiir Knaben und Jiinglinge speziell, sondern fiir ago- 
nistische Zwecke iiberhaupt, und ist nun einmal, trotz der Einwendung 
von Dittenberger Hermes XII, 20, A. von und den xystici,
Herculanei* 2) benannt; ob dabei ais Theil des ■pjivaatov zu

*) Unter den zahlreiclien Belegstellen der Inschriften vergl. bei Dumont I, 
j>. 229; II, p. 211, vs. 10 i’9)]zev 61 zat a9Xa rotę dyumaaplwic, ou81v eXXeina>v
zara ra etp)]<piaueva rcu S^ptu zrX. p. 217, vs. 6 zat rou yupwtzou dy<uvoc śitot^aaro ri]v 
eictpeXetav, itpovo»;9e'ic rou [nq91va rtuv aYiOTtCopAtuz aSiz^part rteptiteasN • e9^zsv 81 zai 
«9Xa rotę ayui-naaplzoię, oi>81z eXXeiTtu>v zrA.

2) Cf. Tacit. Ann. XIV, 47; Suet. Nero 12; Martial. VII, 34; Orelli-Henzen 
C. J. L. no. 2589.

3) Natiirlich nicht ais solcher eo ipso; die Bemerkung von H. Keil Philol. 
XXIII, p. 214 iiber rneinen Passus in den Verhandl. ist nur durch ein Missver- 
standniss erfolgt.

31*

yerstehen ist (das Umgekehrte wird doch wohl niemand behaupten ?), 
kann uns hier gleichgiiltig sein. Also dieWystarchie ist eine ago- 
nistische Behorde der Kaiserzeit, die sich fiir die makedonische und 
die rbmisch-republikanische Periode noch nicht nachweisen lasst, und 
die sich hauptsachlich dadurch vor den von der Stadtgemeinde durch 
Wahl besetzten Aemtern der Gymnasiarchen, Agonotheten u. s. w. 
unterscheidet, dass die Ernennung dazu vom kaiserlichen Hofe selbst 
ausging. Das schliesst jedoch nicht aus, dass auch in den unten 
auf S. 491 erwahnten charakteristischen Nachbildungen der Epheben 
ein Xystarch figuriren kann, wie dies auch in der Inschrift Philistor 
IV, p. 74 wirklich der Fali ist. Vielfach ist auch die Lebenslang- 
lichkeit dieses Amtes bezeugt. Demnach war der Xystarch urspriing- 
lich ohne Zweifel oberster Leiter einer Ringschule gewesen; dieses 
Rektorat aber wurde mit der Zeit ein Ehrenamt und trat wahrschein
lich gar bald bei den agonothetisclien Vorbereitungen fiir die Kaiser- 
feste des Reiches mehr und mehr hervor. Gelegentlich ist der Xystarch 
auch ćspsu;, wie der Kosmet3), und ap/iapsuę, und ist sein Amt die 
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ap/ispauiLir. Zu der kaiserlichen Ernennung ferner passt sehr gutr 
dass die Xystarchen hauptsachlich in Italien vorkamen, wo erst durch 
Stiftungen und Begiinstigungen der Kaiser das hellenische Agonen- 
und Athletenwesen rechten Eingang fand; denn hier fehlten zum 
grossen Theil die zur Leitung der gymnischen Festspiele und zu 
verwandten Zwecken bestimmten communalen Organe, die yopa- 
ciap/ot, aY<ovo&śtai u. s. w. Wenn dann freilich auch im griechischen 
Osten (Athen, Kreta, Bithynien, Antiocheia am Orontes etc.) Xystarchen 
auftreten, so muss man wohl annehmen, dass hier die kaiserliche 
Verwaltung jenen communalen Behorden aus irgend welchem Grunde 
die Verwaltung dieser Dinge nicht ganz glaubte iiberlassen zu diirfen, 
sondern dieselben der Leitung und Aufsicht eines kaiserlichen Xyst- 
archen unterstellte, ahnlich wie fiir die Finanzverwaltung den ge- 
wahlten Communalbehorden ein kaiserlicher koparij;, curator rei 
publicae, iibergeordnet wurde (Dittenberger Hermes XII, S. 20).

Vom 7’jpaarTj; fiir die turnende Jugend war bereits im ersten 
Bandę wiederliolt die Rede. Derselbe wird sowohl in Beziehung auf 
Knaben wie auf Jiinglinge verzeichnet, er kann sogar unter dem 
tarpó; der spateren Ephebeninschriften J) gemeint sein. Dagegen be- 
ziehen sich die Ausdriicke zpoyupaatij; und aoyrupaaTTję, welche bei 
Pollux HI, 154 hinter rcatSorpipigę und yopvaaT7j; auftreten, gar nicht 
auf Lehrer der Epheben, wie schon Krause Gymnastik S. 219, A. 1 
richtig bemerkt hat. Vom aksuroj; und iaTpa?.sńt-7]; wurde gleich- 
falls friiher gehandelt in Verbindung mit dem yopaarifc. Noch ist 
diesem Gesundheitspersonal fiir die Kaiserzeit anzureihen der q<pat- 
ptaTOCo;, d. i. ein geschickter Ballspieler oder auch ein Lehrer dieses 
Spiels. Zweifelhaft aber bleibt fiir uns die Benennung uytswoc, denn 
im C. J. Gr. no. 2614 tlytiwó? tcóv scpr^aw wird man wohl besser 
thun, mit Bockh einen Namen 'Yptewo? zu verstehen.

Was die Namen der Lehrer fiir den literarischen und philo- 
sophischen Unterricht anbelangt, so wurden dieselben bereits im 
II. Bandę zusammengestellt und gewiirdigt; desgleichen war dort von 
einem mehrfach erwahnten Mitarbeiter (zotwiwo;) oder Gehiilfen und 
Stellvertreter (subdoctor, proscholus) ausfuhrlich die Rede S. 145 ff. 233.

Ausser dem ypappaTSuj, auch mit einem uu^Ypappa-euś (<mt- 
■ypapparso; C. J. Att. III, 1, no. 1121, vs. 24), werden unter obigem 
Personal zumeist an letzter Stelle angefiihrt: Der Schleuderwart 
(zearpocpuka^), der wahrscheinlich auch den Unterricht im Werfen des 

1) Z. B. C. J. Att. III, 1, no. 1199, vs. 36; no. 1202, vs. 38.
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-zśarpo; [S. 165] ertheilte, von welcher Uebung die Epheben bisweilen 
auch kurzweg zeatpocpópot heissen; er war wohl kein Diener, obgleich 
er fast immer zuletzt vor dem oragpśrTję aufgefiihrt ist. Einmal findet 
sich ein itaZatarpotpoAaS, wahrscheinlich unrichtig gelesen oder falscli 
erganzt fiir zsarpocpóka?. Dann der Giirtler (Xsvuaptoę, spatgriechisch 
Aswapi;), der die subligacula anfertigte *);  der za^aptoę* 2), der hbchst 
wahrscheinlich benannt ist von der Verwahrung und Verabreichung 
des Oels, das im Elaiothesion der Gymnasien aufbewahrt wurde. 
Vielleicht war mit ihm identisch der aZsi^oijtot;3). Ais Diener kurzweg 
sind yerzeichnet: TtatStzśwp 4), auf Ephebeninschriften von Sparta bei 
Le Bas et Foucart no. 165 itatSioztwpoę. Endlich noch eine Art Kiister 
(□zoCazopo;)5) nebst einem uzrjpŚTij;, und der gewbhnliche Thorwart 
oder Portier, Sopwpóę (oft auch hopoupo;) geheissen.

1) Hesycli. s. v. Xevriov itepiC<opa fipar.xóv, ein linnener Giirtel, Turngurtel.
2) campsarius Digg. I, 15, 3; xatpdx»]ę, capsarius, zapzla bei Du Cange, nicht 

zu yerwechseln mit dem romischen Sklaven, der Geratschaften nachzutragen 
pflegte, Sueton. Nero 36 ąuosdam cum paedagogis et capsgriis uno prandio pariter 
necatos. Siehe Bd. II, 229.

3) Belek. An. Gr. I, 382 dlsupoi(?iov • x'm uipi itaXaiatpav dva<!Tpeęóuivov zai 
umgperouMra.

4) Hesych. s. v. itai3ixe<up • ó r<u fupvaat<p uitijpśnjc.
5) Auch fiir Frauen, die im Dienste einer Priesterin stehen, findet sich oft 

die Bezeichnung Ca opos, ve«>xopoc, siehe Foucart Des assoc. religięuses chez les 
Grecs p. 22. 159.

§ 18.

Yerfall der Gymnastik; letzte Phasen der attischen Ephebie.

Von der in den obigen Abschnitten unserer Darstellung aufge- 
zeigten Ilbhe ihrer politischen Bedeutung und einer nicht zu unter- 
schatzenden allgemeinen und geistigen Bildung sank die Ephebie all
mahlig herab zu jener inneren Gehaltlosigkeit, welche durchgehends die 
Aeusserungen des bffentlichen Lebens der Griechen in den Zeiten der 
Umwandlung des echthellenischen Elements zum hellenistischen und 
endlich zum kosmopolitischen kennzeichnet. Mit dem energischen Ein- 
greifen der Makedoner begann jene Wandlung zum Neuhellenischen, 
jene Neubildung von Territorien fiir einzelne Dynastien und die fort- 
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gesetzte Vergewaltigung von Landem und Einwohnern, die nach und 
nach in jenen Gegenden zu der bekannten ostrómischen oder byzanti- 
nischen Staats- und Hofbildung fiihrte.

Noch in dem Zeitraume vor der rómischen Eroberung Griechen- 
lands und ehe noch durch eine Reihe von blutigen, verheerenden 
Kriegen, zumal von dem funften makedonischon Philipp an bis auf 
Sulla’s Erstiirmung von Athen, eine grauenhafte Entvólkerung *)  
an die Stelle der kostbarsten Ersparnisse yieler Jahrhunderte getreten 
war, bewirkte eine Anzahl politischer und mehr noch moralischer 
Ursachen eine auffallende Veranderung im hellenischen 
Charakter.

>) Vergl. G. Finlay Griechenland unter den Rómern, Leipzig 1864, S. 11. 
47. 49; iiber die Bevólkerung von Attika iiberhaupt die Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung bei Bóclcli in Staatsh. der Athener I, 47; fiir die spatere Periode bei Du
mont Essai sur l'eph. att. I, 65. 67. 71.

2) Charakteristisch ist in dieser Hinsicht die Klage von Pseudo-Andokides, 
Rede gegen Alkibiades § 22 TOiyclptoi t<uv veu>> a i 8tarpi(3al oóz ev rotę ■ppva- 
olotę śv rotę Sizaaryjptoię eiji, xai arpartóovrai pev ol nprajSurspo', 5>] płjfop oua t 
Sr ol vrcurspot.

Obenan steht hierbei deutlich die alles ergreifende Zersetzung 
und Zerstbrung der alten Tugenden und Burgerverbande durch den 
heillosen Geist der Selbstsucht und der Gleichgiiltigkeit gegen die 
Pflichten des Privatlebens, wie in Hinsicht der Opferfahigkeit fiir das 
gemeine Beste* 2). Und weil in der Folgę die gleichen sozialen Uebel 
auch bei den gebietenden Rómern grassirten, wurde der moralische 
Zustand der Griechen auch durch die rómische Herrschaft nicht mehr 
gebessert.

Langst waren von allen Seiten in die Geschlossenheit des alten 
Ilellenismus fremde und fremdartige, sprengende und zersetzende 
Elemente eingedrungen. Auch in der Ephebie wurde, wie wir oben 
sahen, das $śvot ecpTjPsoooai fiir Athen zum deutlichen Ausdruck des 
Auflósungsprozesses der Nation. Zwar spricht schon des Isokrates 
Rede iiber den Frieden § 88 von dem Eindringen fremder, unbe- 
rechtigter Namen in die Burgerlisten ais einem Zeichen des begin- 
nenden Verfalls: Am Ende hatten sie (die Vorfahren), ohne es zu 
merken, die óffentlichen Begriibnisse mit Biirgern angefullt, die Phra- 
trien aber und die Biirgerlisten (ta Ypappateta ta Zr^tap/iza) mit 
Leuten, welche den Staat nichts angingen (touv ou<5=v tij ttoAst itpoa- 
ijzovra>v). Bald aber ging es im Privatleben ahnlich wie im óffent
lichen ; dort bei Menschen jeden Ranges Abneigung gegen die Sorgen 



487

der Ehe und Kindererziehung, iiberhandnehmende Sittenlosigkeit, hier 
war langst der wahre lebendige Geist aufbliihender Culturvolker ent- 
wichen, wie er sich in edlem Wetteifer der hellenischen Stadte und 
Stamme gezeigt hatte. Allerdings die Einrichtungen und Anstalten, 
durch welche derselbe gewirkt hatte, sie hielten sich noch alle auf- 
recht oder wurden stellenweise sogar wiederhergestellt: Spiele, Wett
kampfe, Tempel, Theater, Aufziige u. s. w. Aber wohin war sie ent- 
flohen, jene Tugend und Tiichtigkeit der Einzelnen, durch die alles 
dieses wie von selbst und ohne die kiinstliche Beeinflussung des mo- 
dernen Regiments entstanden und erwachsen war? Lange noch be- 
haupteten die Schulen Athens den alten Ruf, zalilreiche Yornehme 
und gelehrte Reisende aus allen Landem kamen zu Besuch, ja mit 
Hadrian’s und Mark Aurel’s Freundschaft eróffnete sich ein goldenes 
Zeitalter fiir Rhetoren und stilistische Stelzenganger aller Art; aber 
zuletzt ehrten die Romer Griechenland eben wie man eine gepliin- 
derteLciche ehrt. Sie besoldeten Schmeichler daselbst und „schickten 
ihre Sóhne daliin, um auf den geweihten Fusstritten alter Weisen 
unter Schwatzem und Kunstgriiblern zu studiren" ')• Uebrigens waren 
die Romer dem griechischen Volke weit eher Beschiitzer und Freunde 
ais Gewaltherren. Es umfangt sie gleichsam „ein wunderbarer Zauber 
wenn sie die Agora des Perikles und Demosthenes betreten, durch 
die Stoa des Zenon schreiten, unter den Platanen der Akademie 
sich niederlassen, sie fiihlen sich alsLernende, ais Schiiler, und wenn 
sie den Yortragen der Philosophen oder den Steigreifreden der So
phisten lauschen, vergessen sie fast, dass sie Romer sind, Yollig aber 
ais Athener fiihlen sie sich, wenn sie in den Reihen der Epheben 
am Feste der Pallas durch die Propylaen zu Akropolis mit hinauf- 
steigen, oder ais ernste Manner, nach der Einweihung in die Myste- 
rien verlangend, an dem heiligen Festzuge nach Eleusis Antheil 
nehmen" (Kammel Herodes Attikos S. 4.). Um so leichter wurde es 
den Hellenen, auch in den Zeiten traurigen Verfalls noch an den 
Formen und Instituten festzulialten, welche in den Tagen der Frei- 
heit ihnen theuer und bedeutsam gewesen. „Entvblkert und verarmt, 
an stummen Gehorsam gewóhnt und im grossen Zusammenhange des 
Reiches ein geringes Glied, bewahrte Griechenland, wie zum Troste 
in seiner Versunkenheit, was Bilder der altenTage, Grosse, Erinne- 
rungen an die schonsten Tage seiner Geschichte wieder hervorrufen 
konnte" (ebenda S. 3.).

1) Herder Ansichten des klass Altert. herausgegeb. von Hanz S. 18.
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So begreift es sich unschwer, wie man in Athen und in andern 
Stadten einem Institut, wie es die Ephebie war, noch in spaten 
Zeiten eine Wichtigkeit beilegen konnte, die langst nicht mehr im 
Verhaltniss stund zu der Schwachheit, Niedrigkeit, Unbedeutendlieit 
der bffentlichen Zustande. Gerade nach dem Verluste der politischen 
Selbstandigkeit wandten die Athener der Jugendbildung eine ernste 
Aufmerksamkeit zu, und die padagogischcn Bestimmungen fiir die 
hoffnungsvolle Jugend ihrer ruhmreichen Stadt treten nunmehr in 
den Inschriften besonders hervorT). An den vier grossen Philosophen- 
schulen hatten sic feste und wohlausgestattete Lehrsitze, und in dem 
bffentlichen Institut der Ephebie war eine eigcntumliche akademische 
Nebenbildung herangewachsen, in der korperliche und geistige Aus- 
bildung mit einander vereint wurden. Drei innerhalb der Stadt ge- 
legene Gymnasien: Ptolemaion, Diogeneion und das Hermes-Gym- 
nasium wurden ncu errichtet. Ueberhaupt aber hatte mit Alexander 
und den Diadochen eine neue Epoche begonnen, so zu sagen eine 
moderno Entwickelung der Menschheit; es herrschte eine bedeutende 
politische, industrielle und wissenschaftliche Regsamkeit. Bis an die 
Quellen des Nil und zur Gangesmiindung wurde jetzt die griechische 
Cultur ausgebreitet, allentlialben war die miilisamste Detailforschung 
an der Arbeit und ein kiinstlerisches und literarisclies Epigonentum 
rankte sich wohlgefallig empor an jenem alten stolzen Stamme der 
besten Dichter und Kunstler, der noch auf dem Boden hellenischer 
Freiheit gepflanzt worden war. Freilich hat schon Theopompos auf 
die Athener seiner Zeit gescholten, die ’AKah»jvamt, wie er sich aus- 
driickt* 2); allein erst spater mehren sich rasch die Zeichen des Ver- 
falls, seitdem auch bei den Besseren das Haschen nach ausseren 
Ehrenbezeugungen hervortritt und Bekranzungen, Belobungen und 
sonstige Auszeichnungen von Einzelnen wie von Korperschaften und 
Behorden immer haufiger werden, mit denen doch die alte Zeit spar- 
sam und zuruckhaltend gewesen war (vgl. oben S. 332 f ). In dieser 
Periode, bald nach Alexander, gestaltete sich nun das Institut der 
Ephebie in der Weise um, dass man ihm zwar den urspriinglichen 
politisch-militarischen Charakter beliess, aber mit den herkommlichen 
gymnastischen Uebungen auch litcrarische und wissenschaftliche Bild
ung yerband und unter Abkiirzung des friiher sehr ausgedehnten 

1) Vergl. Verhandl. der Wurzb. Philol. Ges. S. 2. 3. 49. 73.

2) Fr. 332 b; Pollus III, 58, mit einem nach Pollus ganz yerwerflichen Aus
druck, den er ahnlich wie ditokirat und aiperaipot bildete.
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Wachtpostendienstes an der Grenze den gesammten Bildungscursus 
auf die Dauer eines einzigen Jahres beschrankte.

Die neuerdings aufgefundencn Inschriften bieten uns Belege fiir 
die Fortexistenz und Umwandlung der Ephebie fiir die Zeit vom Be- 
ginne des dritten Jahrhunderts v. Chr. bis um das Jahr 245 n. Chr., 
ais Philipp der Araber Kaiser war. Von einzelnen Liicken abgesehen, 
lassen sich allmahlich auch die Phasen der Aenderung mehr oder 
weniger genau bestimmen. Die Hauptveranderung trat allerdings, 
nach langer Bliite seit dem Perikleischen Zeitalter, in der Periode 
der rómischen Herrschaft ein, wenngleich schon friiher z. B. der ins 
Unglaubliche sich breit machende Ephebenpomp des Antiochos (Athen. 
V, c. 22 sqq. und anderes den Niedergang der ganzen Einrichtung 
signalisirt. Nunmehr verschwanden erst alle jene Stiitzen der Volks- 
freiheit, die alten Gesetze und mit ihnen auch die staatliche Be
deutung der Ephebie, so dass bereits Cicero dariiber schreiben 
konnte: Quam vana illa epheborum militia! Noch fiir Hadrian, der 
sich in Athen offenbar am meisten heimisch fiihlte, waren die Epheben 
gleichsam die geweihte Schaar, die allen óffentlichen Vorgangen den 
anmutigsten Schmuck verleihen sollte; bei den Antinoosfesten trat 
ein Ephebe ais Priester des Antinoos auf. Dagegen machte um 200 
u. Chr., nach einer Aufzeichnung des alteren Philostratus, Apollonios 
von Tyana den Epheben den Vorwurf, dass sie die Bedeutung des 
Schwures bei der Agraulos gar nicht mehr verstanden *)•  Auch wird 
jetzt in den betreffenden Inschriften nicht bios im Allgemeinen der 
„Freunde und Bundesgenossen“ namlich der Romer, gedacht, sondern 
der einzelnen Machthaber und Gónner unter Erzeigung iiberschwang- 
licher Ehren und Huldigungen. Was namlich in Bauten und grós- 
seren Unternehmungen geleistet wurde, ward alles nur durch be- 
sondere Gónnerschaft und Spenden von Wohlthatern ermoglicht, 
gleichwie die Errichtung des Ptolemaion und Diogeneion in einer 
friiheren Periode, die Vollendung des Olympieion und Erbauung einer 
Stoa, Bibliothek und Gymnasium durch Hadrian. Es bildete sich 
sogar der Gebrauch aus, die Namen der Herrscher fiir die Sohne zu 
wahlen und dann demHauptnamen vorauszuschicken. Beinahe komisch 
ist ja der Eindruck jener Inschriften auf uns, in denen plótzlich 
sammtliche Epheben den Namen Aprelius fórmlich zur Scliau tragen, 
nachdem um 212 n. Chr. Kaiser Caracalla allen Unterthanen des 

Philostr. Apoll. IV, 21 vuv tato; urcłp KarpiSoę zat
OJpaoy xrk. Yergl. oben S. 32-
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romischen Reiches das Biirgerrecht ertheilt hatte *).  So hatte denn 
Pollux VIII, 105 s. v. TtsptKO/.ot, ein Recht dazu, fiir das zweite Jahr- 
hundert n. Chr. die itspwtoZsća und was damit zusammenhangt ais 
eine langst ins Abwesen gekommene Sache zu bezeichnen.

1) C. J. Att. IIT, 1, no. 1177. 1181. 1182. 1183. 1184. II. Kiimmel a. a. O. 
S. 6 hebt es ais einen Beweis der besonderen Loyalitat der Athener aus jener 
Zeit hervor, dass wir auf einer Inschrift mit zahlreichen Namen von Epheben 
nicht weniger ais 54 Aurelier. auf einer andern fast lauter Aurelier finden!

2) Dittenberger im Hermes XII, 22; yergl. iiber die Wahl des Kosmeten 
oben S. 475.

Aeusserlich bestand das Institut allerdings fort bis in die zweite 
Halfte des dritten, yielleicht bis zum Anfang des yierten christlichen 
Jahrhunderts. Erst der Diocletianisch-Konstantinische Staat duldete 
keinesfalls mehr eine solche Besonderheit. Die Stadtgemeinde von 
Athen sorgte jederzeit eifrig dafiir. Wenn E. Curiius in den Gbtt. 
Gel. Anz. 1860, S. 323 die Vermutung ausgesprochen hat, das 
stadtische Institut der Ephebie zu Athen sei zur Zeit Hadrians oder 
der Antoninę in eine romische Staatsanstalt verwandelt worden, 
so ist, wie wir bereits oben S. 137 f. angedeutet haben, eine solche 
Umwandlung nicht nur nicht nachweisbar, sondern es wird yielmehr 
die Eortdauer des stadtischen Charakters des Instituts 
bis mindestens in die Zeit des Seyerus ganz bestimmt bezeugt. „Mag 
man sich die Umwandlung in ein rómisches Staatsinstitut denken wie 
man will, die erste und unabweisbarste Consequenz ware doch ge- 
wesen, dass der Leiter des Ganzen nicht mehr yon der attischen 
Biirgerschaft gewahlt worden ware“* 2).

War nun in dieser Periode die hochpolitische Bedeutung der 
Ephebie ganzlich geschwacht und damit auch der friihere gesetzliche 
Dienst der Epheben alsPeripoloi stark reducirt, so blieben doch die 
Waffeniibungen und die taktische Ausbildung der jungen Manner 
dieselben, wenn auch mit dem durchsichtigen Zweck fiir die glan- 
zenden Schaustellungen bei den óffentlichen Festen. Sehr bezeich- 
nend heisst es, im Einklange mit einer stehenden Klage des De
mosthenes, schon fiir das dritte Jahrhundert n. Chr. bei Justinus 
VI, 9 yon den Athenern: In segnitiam torporemąue resoluti non, 
ut olim, in classem exercitusque, sed in dies festos apparatus- 
que ludorum reditus publicos effundunt. Ueberhaupt aber galt 
jetzt, unter fremder Willkiirherrschaft, was derselbe Autor IX, 4 an- 
deutet: Quoniam rebus nequeunt ulcisci, yerbis usurpant libertatem.
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Unsere Epheben spcziell anlangend, finden wir mancherlei Spuren 
einer spielenden Naehahmung des Staatslebens der Erwaehsenen durch 
die Epheben der spateren Periode, so dass es jetzt ap/oycs; (oben 
S. 481), arpaTTiyot, zrjpozsę, ayopwópGt, carovópo!, ja sogar Apeiołta-jrtat 
dieser Kategorie von Imitationen gab (Philist. IV, p. 332). Dass die 
Epheben, wie eine Volksversammlung im Kleinen, Beschlusse fassten, 
ist uns bereits aus dem von Herodes Attikos yeranlassten Dekret iiber 
die Ablegung der schwarzen Mantel und Ersetzung derselben durch 
weisse bei der Prozession der Eleusinien bekannt geworden. Ueber- 
haupt war es in den Privatvereinen (ipavot, htaaot) beliebt, ihr Statut 
vdpo; zu nennen, ihre Versammlung ayopa, ihre Beschlusse <Jnjcp(apaTa 
u. s. w. Die gleiche Nachahmung finden wir bei den entsprechenden 
rómischen Gesellschaften (collegia, sodalitates), in denen ebenfalls 
Einrichtungen und Ehrenamter nach den munizipalen Vorbildern sich 
entwickelten. Auch bildeten unter den Griechen tdie vśoi mehrfach 
eine eigene aovo8oę, ja auf einer kleinasiatischen Inschrift (E. Curtitis 
Hermes VII, S. 43) erscheint im Unterschied von Rath undVolk der 
Stadt Pergamon sogar y {3ouX7j zai o vśwv, womit die
wie ein kleines Gemeinwesen eingerichtete Corporation der vśot ge- 
meint ist, die ihr eigenes Gymnasium (łv tw t<ov vś<uv ppvaańu) 
hatten.

Die zahlreichen und selbst umfangreichen Inschriften auf diese 
spatere Ephebie ermangeln auch nicht darzulegen, dass die Epheben 
durch den Besuch der Philosophenschulen und durch Benutzung 
anderen Unterrichts ihre geistige Bildung zu einem gewissenAbschluss 
zu bringen pflegten. Allein man ist auch hier entscliieden zu weit 
gegangen, wenn man, auf Grund dieser inschriftlichen Belobungs- 
zeugnisse fiir einzelne Lehrer, selbst fiir die Zeiten nach Hadrian 
noch an eine Durchschnitts-Vortrefflichkeit der Lehrmeister denkt, 
„die in treuer Bewahrung und stetiger Fortfiihrung des Ueberlieferten 
ihre hochste Aufgabe erkannten, aber ebendeshalb auch, und weil die 
ausseren Umgebungen ihr Wirkcn unterstiitzten, mit der Macht einer 
geheiligten Autoritat Einfluss iibten. Und wunderbar half doch auch 
Sinn und Sitte der ganzen Bevblkerung mit, wie Lucian in seinem 
Nigrinus so anmutig uns geschildert hat“ (Kdmmel a. a. O. S. 17.). 
Hier gerade glanzen die Ausnahmen durch ihre Seltenheit, wie wir 
friiher nachgewiesen haben.

Es war nur eine natiirliche Folgę, dass dem veranderten gei
stigen Zustande der griechischen Kation gegeniiber auch die gym
nastischen Uebungen allmahlig anders ais friiher beurtheilt wurden. 
Merkwiirdig sind, auch vom technisch-didaktischen Standpunkte aus, 
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die Klagen bei Philostratos iiber den Verfall des Gegenstandes 
Betrieb man dergleichen in alterer Zeit wahrend einer regen Be- 
schaftigung mit den anderen Kiinsten des Geistes und Fertigkeiten 
des Kórpers, und ergetzten sieli vordem die Epheben, wenn sie der 
Aufsicht ihrer Lehrer ledig waren, allenfalls auch an Pferden und 
Hunden, so zeigte sich nunmehr bei der Jugend iiberhaupt nur fiir 
die letztere Art der Erholung und Belustigung Sinn und Neigung. 
Eine Reaction gegen die Bevorzugung der korperlichen Leistungen 
vor den geistigen macht sich iibrigens durch vereinzelte Stimmen 
allerdings schon friihzeitig geltend (siehe Xenoplianes bei Athen. 
X, p. 414 a. Isokrates IV, 1 sq.). Die Leibesubungen sanken 
immer mehr in der WerLchatzung, und bald wurden, namentlich 
von den Sohnen der reichen Familien, nur noch die Jagd- und 
Reitkunst getrieben* 2). So nahm denn schon seit Alexander dem 
Grossen der Sinn und der Blick ab fiir die freien Aeusserungen 
kórperlicher Gewandtheit, bis er endlich ganz abhanden kam. Schon 
der bekannte vielschreibende Chrysippos schrieb ja auch gegen die 
Gymnastik und billigte es nur, etwa im Sinne mancher heutigen 
Gymnasialdirektoren, der Jugend „korperliche Anstandslehre“ zu er- 
theilen. Der Cheironomie war er allerdings nicht abgeneigt, wie 
Quintilian I, 11,17 bemerkt, weil durch eine angemessene Action der 
Vortrag gehoben und belebt werde. Es hatte namlich auch in rein 
philosophischen und padagogischen Fragen die Riicksicht auf die 
Rhetorik angefangen sich geltend zu machen. Von dem edlen rein 
menschlichen Betrieb einer Kunst hatte man kaum eine Ahnung 
mehr. Dass aber auch bei einem so vielseitig gebildeten Autor wie 
Cicero die Gymnastik ganzlich zuriicktritt, kann schon deshalb wenig 
auffallen, weil ja in der rómischen Padagogik iiberhaupt dieses Mo
ment der Bildung fast gar keine Beriicksichtigung fand (vgl. Bd. I, 
S. 377 f.) Gerade durch das Verhalten der Romer seit dem Nieder
gang ihres Freistaates wurde die Gymnastik ais Kunst discreditirt 
und zerstbrt3). An einer leider unvollstandigen Stelle De rep. IY, 4 sq. 

1) Gymnast. c. 47 icposezrśa oóSś ratę r®v fufivaa-<uv Tsrpasty, u <p’ 
<uv ditóXu>Xs ta ev y u a artzrj itavra zrk. c. 54 yai.s-óc (ó Y’j|xvMr>)e) <ńę 
aviśvri zal rac rstpJaSac 8ia<jTr<uvri z-k. Dazu L. Kayser in der I. Ausgabe des 
ppvaartzóę p. 81 iiber die Tetraden.

2) Vergl. oben S. 95. 345, und die von R. Klotz in der Spezialausgabe der 
Andria des Terenz zu vs. 26 aut eąuos | alere aut canes ad venanduin sąą. ge- 
sanimelten Stellen.

3) Durch den Vorwurf der Trcpispyta und tp-jip^, cf. Plutarch. Quaest. Rom. 
■c. 40, dazu die Stellen bei Dan. Wyttenbaćh Animady. in Plutarclii opp. mor. I,
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hebt Cicero namentlich die sittlichen Ausschweifungen und die un- 
keuschen Beriihrungen in den Gymnasien hervor, die nicht allein bei 
den Eleiern und Thebanern, sondern auch bei den Lakedamoniern 
vorgekommen seien; hier eifert er gegen einzelne Staaten, wahrend 
sonst in den Biichern vom Freistaatj seine Polemik gegen Platon 
sich wendet, wie auch bei Gelegenheit der Gymnastik angedeutet 
wird.

Es ist bekannt genug und auch von uns langst hervorgehoben 
(Bd. I, S. 374), dass in der romischen Zeit, besonders durch die 
Verbindung von Bad und Gymnasium, die sog. thermae, jene 
Verweichlichung und Entartung der alten mannerwurdigen Kunst 
hellenischer Gymnastik eine vollstandige wurde ’). Alle diese gra- 
cisirenden Kaiser, welche seit Augustus die Gymnastik und anderes 
nach Rom zu verpflanzen trachteten, fórderten dadurch nicht die alte 
Kunst selber, sondern nur ihre Ausartung, die gewerbsmassige Ath- 
letik* 2). Einerseits die romische Grayitat an und fiir sich, andrerseits 
die zunehmende Weichlichkeit und vollends die christliche Abneigung 
gegen das Nackte brachten endlich der alten Gymnastik den volligen 
Ruin. Auch der Einfuhrung der griechischen Ephebie widerstrebten 
aus religiosen Grundsatzen die Juden in Jerusalem u. a. Nicht minder 
bekannt und bedeutungsvoll ist aber, dass in Parallele liiemit auch 
der Verfall der musischen Kiinste, der Musik und Orchestik immer 
weiter um sich griff, wie sehr auch ein friiher geschilderter Musikdilet- 
tantismus, besonders unter den Vornehmen sich noch immer breit machte. 
Fiir Athen speziell wird uns aber auch die allmahlige Corruption der 
Sprache in Folgę des starken unaufhbrlichen Zudranges barbarischer 
oder halbgebildeter Elemente beglaubigt (Philostr. (3. aocp. II, 1, 14.). 
Jemand spricht es dort aus, das Zusammenleben mit so vielen bar- 
barischen und halbbarbarischen Jiinglingen, welchen die Athener die 
Wohnungen vermietheten, habe die Reinheit ihres Dialektes alterirt. 
Auch von den beriihmten Sophisten der Periode ist kaum einer oder 
der andere ais Athener von Geburt nachweisbar. Wenn freilich 
Fr. Cramer in seiner Geschichte der Erziehung I, 481 die Ansicht 
ausgesprochen hat, dass eine Gymnasiarchie in Massilia um so be- 
merkenswerter erscheine, ais in den westlichen Landem, wie auch 

P- 74; bei Krause Gymnastik S. 98, A. 3, und neuerdings bei Marąuardt Rom. 
Privatalt. S. 125, A. 638, und Hulsebos De educatione et inst. apud Romanos 
p. 152 sąq.

’) Vergl. Suidas s. v. •pp.yasta r\ aleiitr^pia t] {3a).ave'a rj loutpa.
2) Cf. Philostrat. Gymnast. ed. Yolćkmar § 2.
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bei den Romern, die Gymnastik gar nicht ais ein Theil der offent- 
lichen Zucht betrachtet wurde, so ist dabei der Umstand iiberselien, 
dass wir den Einfluss des griechischen Elements in solchen Stadten 
wie Massilia, Neapel, iiberhaupt in allen griechischen Kolonien und 
an den Handelsplatzen niemals unterschatzen diirfen; in einzelnen 
Fallen war derselbe noch in der spateren Periode wirksam T). Damit 
ist iibrigens nicht ausgeschlossen, dass ausnahmsweise auch unter den 
Romern gelegentlich der Gegenstand begiinstigt oder in Folgę einer 
theilweisen Accommodation der griechischen Sitten und Einrichtungen 
betrieben wurde, wie wenn Plutarchos vonMarcellus berichtet (Marceli, 
c. 30), dass dieser beriihmte romische Feldherr des zweiten punischen 
Krieges zu Katana auf Sicilien ein Gymnasium gestiftet habe. Mit 
Recht bezieht Ignarra De palaestra Neapolitana p. 94 sqq. das Urtheil 
Strabon’s, dass Neapel, Tarent und Rhegium allein unter den italie- 
nischen Stadten nicht barbarisch geworden seien, vorziiglich auf die 
Erhaltung der hellenischen Gymnastik in den genannten Stadten.

Am besten sind wir verhaltnissmassig unterrichtet iiber die Ge- 
schichte der attischen Ephebie selbst; aber auch von dieser 
vermogen wir bei einer Dauer von 800 Jahren die Entwickelung nur 
auf etwa 500 Jahre nachzuweisen. Erst mit dem beginnenden Verfall 
der nationalen Einrichtungen fliessen auch fiir dieses bluhende, von 
dem Redner Demades weiland Volksfriihling (sap too ÓTjpoo, Demades 
bei Athenaios III, 55) genannte Institut die Quellen reichlicher. Zwi
schen 300 — 200 v. Chr. fanden aus den friiher angegebenen Ursachen 
allmahlig Nicht-Attiker ($śvot) Aufnahme in die Ephebie. Anfanglich 
scheinen diese fremden Elemente, wie es in der Natur der Verhalt- 
nisse lag, noch so ziemlich mit den einheimischen Bestandtheilen 
assimilirt, resp. umgebildet worden zu sein. Es lasst sich dies aus 
gelegentlichen Andeutungen der Autoren schliessen, wie wenn z. B. 
Plutarchos in der Schrift vom Horen c. 2 folgende Yergleichung an- 
stellt: WieAuslander und Fremde, welche unter die Zahl derBiirger 
aufgenommen, vieles von dem, was vorfallt, tadeln und damit nicht 
zufrieden sind, ihre Kinder aber, aufgezogen nach den Gesetzen und 
eingewóhnt, zwar in alles sich fiigen und mit allem, was von ihnen 
verlangt wird, zufrieden sind, so sollte Einer, der schon lange Zeit 
in der Jugend bei der Philosophie aufgezogen und Yon Anfang an 
gewohnt ist, jeden Unterricht und jede Belehrung der Jugend mit 

i) Yergl. z. B. Sueton. August. 98 spectavit (Aug.) assidue exercentes 
ephebos, ąuorum aliąua adhuc copia ex yetere institut o Capreis erat.
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philosophischer Ruhe verbunden zu empfangen, mit Zuneigung und 
Liebe zur Philosophie treten u. s. f.

Allerdings treffen wir den Begriff der Ephebie fiir die altere 
historische Periode weder bei Herodot noch bei Thukydides oder Xeno- 
phon; jedoch sind unter den ysiorarot bei Thukydides II, 13 un- 
zweifelhaft Epheben gemeint. Plutarchos deutet im Alkibiades c. 15 
an, welchen Einfluss Alkibiades zu seiner Zeit auf die Epheben aus- 
iibte: er wusste sie einzunehmen fiir den beabsichtigten Eroberungs- 
zug nach Sizilien, so dass dieselben bei ihren Unterredungen in den 
Gymnasien sich die Umrisse und die Gestalt der Insel mit der nach
sten geographischen Umgebung zeichneten ')• Zwei weitere Erwahn- 
ungen der Sache: Verleihung des Rechtes der attischen Ephebie an 
die Bewohner von Kos, zu Ehren des Koers Hippokrates (S. 51), 
dann ein von Harpokration genanntes Gesetz des Epikrates* 2) lassen 
sich nicht genau genug bestimmen, um darauf ein besonderes Ge- 
wiclit legen zu konnen, wie es Dumont gethan (Essai sur 1’ephebie 
attiąue I, p. 5, notę 1 et 2), und riihren doch wohl aus weit spaterer 
Zeit her. Im Allgemeinen konnen wir unter den attischen auf die 
Ephebie beziiglichen Inschriften, welche im alten Athen gleich andern 
Archivalien in dem Tempel der Góttermutter (Mrjpwo'/) aufbewahrt 
worden3!, zwei Gattungen unterscheiden: 1) jahrlich wiederkeh- 
rende Dekrete; 2) Dekrete aus besonderen Veranlassungen, Neuer- 
ungen u. dgl. Noch naher ist ihr Inhalt aus folgenden drei Klas- 
sen zu erkennen: 1) Volksbeschliisse zum Lobe und zur Auszeich- 
nung fiir die Epheben wie fiir dereń Lehrer ; 2) Personalverzeich-

’) rijt v(aou c/fjia zai A$tń;ę zai Kapp]8óvoę, Plut. Alkil). 17.
2) “E-tipoc ó: 'Enizpónję, ou pv>;po'vs'jsi Auzoupyo; ev -<u nepi Sioiz^aeio;, kśpini aJc 

eataS)] Sta vopov Tov.icepi e<p(fi<uv, óv ęaat zezrijalfat raXavr<uv 
e$azoat<uv ouaiav.

Julianos ed. Hertl. p. 207 tó Mijrp<uov, ou role ’A4>;vaioi{ Sijuosią navra 
ięuAartero ra ypappatsla. p. 241 eęop!Ceiv aura azoiję luanep ’A8>]va:oi Ta 
ypappara tou Myppiuou.

4) ditolopap.óę tcuv auch Urkunde iiber den Austritt aus der Ephebie,
avaypa'p(, vgl. oben S. 389 und Dumont I, p. 142, not. 4.

nisse 4), die iiber einen Jahrescurs der Epheben, iiber die Anzahl der 
Theilnehmer, iiber Unterricht und sonstige Vorkommnisse Aufschluss 
geben; 3) besondere Urkunden oder Listen, in denen eine Anzahl 
Epheben ihren Lehrern oder umgekehrt diese ihren Zóglingen oder 
auch beide gegenseitig sich ein ehrendes Denkmal setzen. Hierher 
gehbren auch diejenigen Ehrendenkmaler, welche siegreiche Epheben 
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den Ausstattern und Leitern von Wettspielen gewidmet haben, end
lich noch gewisse Grabmalcr. — Noch umstandlicher unterscheidet 
U. Kohler im Corp. Inscr. Att. II, 1, p. 287 also: Die altesten Epheben- 
urkunden, sammtlich dem 3. Jahrhundert v. Chr. angehbrend, be- 
stehen aus zwei Theilen: einem Volksbeschluss zu Ehren der 
Epheben, welcher gleichzeitig das Lob des Kosmeten und der Epheben
lehrer enthalt, dann einem Verzeichniss der Epheben (Beispiele die 
Nummern 316. 324. 330. 338—341.); diese begreift Kohler unter 
einer I. Klasse von Ephebeninschriften. Eine II. Klasse besteht aus 
denjenigen Denkmalern, die aus den letzten Jahren des 2. Jahrh. 
und der l.Halfte des 1. vorchristlichen Jahrh. herriihren; diese um- 
fassen a) Vo.lksbeschluss iiber dieEhren derEpheben und ihrer Lehrer, 
b) Volksbeschluss iiber dieAuszeichnungen desKosmeten, c)Epheben- 
verzeichniss. Beispiele ebenda no. 465 — 471. Bei den Urkunden der 
II. Klasse sind bisweilen weitere Dekrete eingeschaltet, die sich auf 
Opferhandlungen u. dgl. des Kosmeten und der Epheben beziehen. 
Ais III. Klasse bezeichnet dann Kohler, nach den Beispielen no. 478 
—480, solche Urkunden, welche enthalten: a) Dekret iiber gewisse 
Cultushandlungen des Kosmeten und der Epheben; b) Ehrendekret 
fur den Kosmeten, von den Epheben veranlasst; davon kein Beispiel 
auf den Inschriften der II. Klasse; c) Volkbesehluss zu Gunsten der 
Epheben; d) Verzeichniss der Epheben und ihrer Lehrer. Endlich 
meint Kohler noch zwei Urkunden ais die Reprasentanten einer IV. 
Klasse bezeichnen zu sollen; namlich in no. 481 und 482, zwischen 
41 — 30 v. Chr. gefertigt, fehlt in einer die Erwahnung der Lehrer, in 
der andern werden bios Padotribe, Hoplomach und Schreiber ge
nannt ; die Eigenheit dieser Klasse datirt etwa vom Jahre 48 v. Chr.

ł) Vergl. Kohler ebenda zu no. 481, p. 295, 6: In utroąue titulo cosmetae 
et epliebis honores decernuntur non iam a senatu et populo, sed a senatu 
solo ; in utroąue pronuntiationes coronarum non iam praetoribus demandantur et 
ąuaestori aerarii militaris (tuj Tapia t«Jv arpar'.<»Tix<uv), sed praetori et praeconi 
senatus Areopagitarum. In titulo 481 praeterea nomen tou eiri Ta óirZa 
OTpaTTjyou cum nomine archontis eponymi praescriptum est, idem magistratus roga- 
tiones de collandandis ephebis et cosmeta tulerat. Nimirum is ąui auctor fuit, ut 
in rebus publicis Atheniensium ąuaedam novarentur, duas res perseąuutus esse 
videtur. ąuae tamen ex sententia bominis illius haud dubie arcte coniunctae fne- 
runt: primum ut auctoritas populi diminueretur, anctoritas vero utriusąue senatus 
et magistratuum augeretur; deinde ut res militaris civitatis mutaretur. Haec 
autem .... utiąue post annum 52 novata esse censendum est, coli. Hertzberg 
Die Geschichte Grieclienlands unter der Herrschaft der Romer I, 456. Vergl. 
oben S. 137.
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Von der wechselnden Zahl der attischen Epheben war im 
Allgemeinen schon friiher die Rede S. 91. 114. Aus der Vergleich- 
ung der Namenverzeichnisse (einmal begegnet uns fiir die Weg- 
lassung von Namen die naive Entschuldigung ou; o o /tupet o tozoc, 
cf. Dumont II, p. 250J, welche bislang bekannt sind, erhellt deutlich, 
dass die Ansicht Bocklfs endgultig abzuweisen ist, wonach immer 
nur eine bestimmte Anzahl yon Epheben eingeschrieben, Fremde 
aber nur zur Completirung dieser Zahl zugelassen worden waren. 
Clinton Fast. Heli. II, p. 390 berechnete fiir das Jahr 458 v. Chr. 
(Olymp. 80 3) die Gesammtzahl der 7teptito).ot auf 1900, was ent- 
schieden unrichtig ist, indem in den betreffenden Angaben der Schrift- 
steller auch andere Wachter gemeint sein kbnnen und nicht lauter 
Epheben (S. 87). Vom Jahre 322 an, ais die Zahl der athenischen 
Burger bereits auf 9000 geschmolzen war, diirfte die Ephebenzahl 
fiir den Jahrescursus ungefahr auf 240 sich belaufen haben. Uebrigens 
yeranlasste besonders jener Gewaltakt des Antipatros, wodurch alle 
Athener, die nicht mindestens ein Vermogen von 2000 Drachmen 
hatten, ihrer Biirgerrechte verlustig gingen, zahlreiche Auswander- 
ungen, welche nicht zum wenigsten uns die Thatsache erklaren mogen, 
dass auf den attischen Inschriften jetzt die Namen der alten bekann- 
ten Geschlechter verschwindcn und neue Namen auftauchen. Kas- 
sandros kniipfte dann 317 das Biirgerrecht an den Nachweis von 
nur 1000 Drachmen.

Dass aber in der spateren Periode die Ephebie auf ein einziges 
Jahr reducirt war, etwa von Olymp. 161 an, laut Inschriften, ist 
friiher S. 57 gezeigt worden. Hieraus erklart sich gerade auch die 
auffallende Zweitheilung: o i era pot o i e<pT(Psoaavrs;, gegeniiber den 
oi aż,kot oi Sia<poXa;avT8«, namlich die Epheben eines Jahrescurses 
und die andern, die wegen der geleisteten Wachtdienste]) gleich- 
zeitig mit jenen durch ein Dekret Anerkennung gefunden haben.

Vor der Mitte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts treten in 
den ITrkunden die Fremden ($śvot, eTteyypaęoi) wenig zahlreich auf; 
ihre Zahl schwankt zwischen 15— 20, je nach der Fluctuation der 
stadtischen Beyblkerungsziffer. Einmal jedoch, fiir das Jahr 155 n. 
Chr. finden wir an die 114 $śvot yerzeichnet, wie denn in der Kaiser
zeit iiberhaupt die Anzahl der £śvot jene der aus den Demen zu- 
gegangenen (Kokkat, itpw-ŚYypatpot) nicht selten iibersteigt (z. B. bei

1) raj ęukazaj IsiTOupyouYTS? — tou Jlouoetou ąu).az(v, cf. S. 87 und bei 
Dumont II, p. 135, vs, 7. 13. 19.

Grasberger, Erziehung etc. HI. (die Ephebenbildung). 32
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Dumont II, p. 295\ Wahrend also ein Verzeichniss aus der 185. 
Olympiade nur noch die Halfte der gewohnlichen Ephebenzahl auf- 
weist, ohne Zweifel infolge der verheerenden Kriege der Romer vor 
Beginn der Kaiserherrschaft, nimmt spater die Zahl wieder zu, wobei 
freilich auch gewisse andere Zeichen des Verfalls sich mehren. In 
der Kaiserzeit wird das Institut der Ephebie natiirlich immer kos- 
mopolitischer, so dass die Zahl der Fremden derjenigen der Ein- 
heimischen bald gleichkam, um sie spater zu ubertreffen. Immer 
noch bluhte in Athen die alteste Hochschule; auch die Concurrenz, 
welche seit der Zeit des Augustus eine Reihe bedeutender ahnlicher 
Stiftungen in Massilia, Antiochia und namentlich in Rom selbst der 
athenischen Schule nicht ohne Erfolg machten, vermochte nicht auf 
die Dauer ihr Ansehen zu erschiittern. In den Ephebenverzeich- 
nissen fehlen aber seit dem Ausgange des 2. Jahrhundert die friiher 
regelmassig beigegebenen Demen = Namen, nachdem die Bedeut
ung der Demen selbst erloschen ist. Bis auf Mark Aurel bewegt 
sich die Zahl der Epheben zwischen 100 und 200 auf und ab, unter 
Mark Aurel steigt sie plótzlich bis iiber. 370. Zahlreich treten jetzt 
die Fremden auf; aus allen Theilen des Orients, von Arabien und 
Mesopotamien her wie aus Libyen und Aegypten ziehen strebsame 
und wissbegierige Jiinglinge nach Athen. Es konnte nicht fehlen, 
dass durch diese vielen, oft halbbarbarischen Elemente, welche jetzt 
in Athen zusammenflossen, die attische Sprache mehr und mehr cor- 
rumpirt wurde ’)•

§ 19-

Von der wciblichcn Bildung im Altertum iiberhaupt 
und von der M&dchenbildung im Besondern.

Hier darf wohl zweierlei ais allbekannt vorausgesetzt werden: 
einmal, dass unter den Griechen die Stellung der Frauen eine 
ganz andere gewesen im heroischen Zeitalter der homerischen Ge- 
dichte ais in der spateren und historischen Periode; dann, dass bei 
den Rbmern der Einfluss der einen und rechtmassigen Frau des

1) Klage der Puristen, nach Ulpian bei Athen. III, p. 122 A [MresSodOras.
Philostr. Vit. Soph. II, 1, 7; den Purismus der Bewohner der Mesogaia Attikas 
erkennt Philostratos an, ebenda II, 31, 1. Siehe S. 493.
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Mannes, iiberhaupt die Hochschatzung der Hausfrau, bedeutsam und 
im Gegensatze zu der gesellschaftlichen Stellung der griechischen 
Frauen hervortritt. So sicher nun aber diese Auffassung im Allge
meinen ist, so treffen wir, wie auf anderen Gebieten der Altertums- 
kunde, auch hier auf den leidigen Umstand, dass die auf uns ge- 
kommenen zerstreuten Nachrichtcn und Aufzeichnungen, welche zu 
einer Darstellung der Frauenbildung und der Madchenerziehung bei 
den Alten dienen sollen, einerseits nur ais gelegentliche und haufig 
hbchst einseitige Angaben erscheinen, andererseits fast durchgangig 
nur auf die Frauen der Vornehmeren sich beziehen. Dariiber aller
dings braucht man sich nicht gleichermassen zu wundern (mit Goli 
II, 1), dass unter der Zahl der hervorragenden Beispiele von Frauen 
des Altertums gerade die schlechteren uberwiegen, wahrend doch 
Perikles in seiner beriihmten Leichenrede bei Thukydides 1) richtig 
bemerkt, dass der Ruhm desjenigen Weibes am gróssten sein sollte, 
von dem unter den Mannern am wenigsten Gerede herrscht. Aber 
noch weit schlimmer ist der Uebelstand, dass in den hier einschlagigen 
Darstellungen Ort und Zeit fiir die Einzelheiten, dann die Mannig- 
faltigkeit der verschiedenen Staaten und Stamme durcheinander ge- 
worfen sind, und zwar sowohl auf Seite derjenigen, die wie Friedrich 
Jacobs u. a. eine Ehrenrettung der griechischen Frauen versuchten, 
ais auch der in den entgegengesetzten Fehler gefallenen Schrift- 
steller, welche die mutwilligen Spasse des Aristophanes und die 
hochpathetischen Uebertreibungen des Euripides gleichmassig mit 
dem Anedoktenkram der spateren Berichterstatter, die dem echten 
Hellenismus ganzlich entfremdet oder feindselig gesinnt waren, ihren 
unartigen oder gehassigen Schilderungen einverleibten. Mit vollem 
Rechte bemerkt in dieser Hinsicht Herm. Kdchly-y. „Welch’ schreck- 
liches Bild der Zustande des weiblichen Geschlechts in Deutschland 
konnten wir entwerfen, wenn wir mit boshafter Absicht einzig aus 
den Lustspielen des aller Sittlichkeit baren Kotzebue, oder den 
Romanen der in ihren alten Ta gen zur koąuetten Betschwester ge- 
wordenen Grafin Hahn-Hahn die Farben entlehnen wollten!“ Wer 
also geneigt ist, die Gegensatze bis auf das ausserste zu scharfen, 
der lauft Gefahr auch diese Seite des antiken Lebens herabzusetzen 
und zu verdiistern, ais ob das gesammte hellenische Altertum von 
weiblicher Wiirde und Zartheit keine Ahnung gehabt hatte.

!) II, 55 trfi ts jap ńzap/o-Jsijt ę-jasui; pi; ysipoai fs^śaSat up'v prjab] 8ó;a 
•zai Tję av ez eXd^ia-ov aperijc zepi i] tpóyoa rotc apasat zXśo; iq.

2) Akademische Yortrage und Reden, Zuricli 1859, S. 214.
32*
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Im heroischen Zeitalter gehen bei den Hellenen die Anforder- 

ungen an das weibliche Geschlecht einfach auf eine gewisse ethische 
Haltung und einige wenige hausliche Fertigkeiten. Ausserhalb des 
Hauses haben die Weiber keinen Beruf und keinen "Wirkungskreis, 
wenn nicht etwa bei Opfern und andern religiósen Handlungen ihre 
Gegenwart erfordert wird. Die Ehe hat monogamische Geltung; 
von śratpijat; aber findet sich bei Homer keine Spur, auch nicht von 
Paderastie. Die Frauen sind ais Gattinnen hoehgeehrt gegeniiber 
den uneigcntlichen oder Neben-Frauen und den Dienerinnen, und 
doch erscheinen sie nicht so stark theificirt wie in den germanischen 
Sagen. Vor einer zweiten Ehe scheint eine gewisse Scheu bestanden 
zu haben (vergl. die poenae secundarum nuptiarum des rómischen 
Rechts); denn ein tiefgreifender Zug in jenen Zeiten, der noch in 
den Rhetorenschulen der spatesten Periode des Altertums einen be- 
liebten Declamationsstoff abgibt (vgl. S. 371) ist von den schlimmen 
Stiefmiittern entlehnt, einer Phaidra, Ino, Anteia u. a. Di& 
Frau befreit sich ais Mutter in Kónigsfamilien allenfalls von mancher 
Mutt.erpflicht; Kóniginnen saugen ihre Kinder nicht selbst, es findet 
sich das Institut der Ammen vor, wie Eurykleia in der Odyssee zeigt. 
Tóchter werden, im Sinne der gymnischen Bildung, zum Weben, 
Spinnen, Waschetrocknen u. s. f. angehalten, wie in den vielfachen 
germanischen Sagen vom Waschen am Strande; aber auch lernen 
sie Singen, selbst Ballspiel (Odyss. VI, 100 sqq.j. Die Arbeit am 
Webstuhle wie das fróhliche Ballspiel wird mit Gesang begleitet, 
und an der Gotter Festen ertónt auch aus der Jungfrauen Munde 
zu den „schónen seelenvollen Tanzen“ der Hymnos, wie auf Delos 
derjenige des Apollon. Auch die Kenntniss niitzlicher oder schiid- 
licher Krauter fallt vielfach den Frauen anheim. Eigentliche Orchestik 
jedoch ist Knaben und Madchen gemeinsam, wobei selbstverstandlich 
niemals an ein paarweises Tanzen zu denken ist. Demnach ist in 
der epischen Zeit der Mann nach aussen thatig, die Frau nach 
innen; zu Gunsten der letztern lasst sich ja die Odyssee geradezu 
ais Lobgesang auf Penelope und Preis ehelicher Treue auffassen. 
Allein, wirft man ein, dies gehórt der unverdorbenen altesten Zeit 
des Volkes an, die spatere zeige desto widerwartigere Verderbniss. 
„Aber war es nicht diese spatere Zeit, in welcher Sophokles die 
Antigone, das edelste weibliche Gebilde des griechischen Altertums 
schuf, wo Iphigenia, Alkeste, Polyxena durch die dramatische Poesie 
verherrlicht wurden: und ist es denkbar, dass ein Dichter solche 
Gestalten zeichnen und das Volk an ihnen Freude haben konnte, 
wenn die Gegenwart gar nichts Entsprechendes, gar keinen An-
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kniipfungspunkt dafiir dargeboten hatte, und das ganze Frauen- 
geschlecht derselben Zeit verachtet und entartet gewesen ware?“ 1).

1) L. Wiese Ueber die Stellung der Frauen im Alterthum und in der christ- 
liclien Zeit, Berlin 1854.

2) Yergl. Bachofen Ueber dieLykier, Innsbrucker Philologenversamml. 1874.

Dagegen sind in der historischen Zeit bekanntlich die helle- 
nischen Frauen, gegeniiber der politischen Riihrigkeit der Manner, 
durchaus in gedriickter Stellung und im Hintergrund, ais ein von 
der Natur untergeordnetes, im Vergleich mit den Fahigkeiten des 
Mannes an Geist und Herz yernachlassigtes Geschlecht, in der Haupt- 
sache der Fortpflanzung dienend, iibrigens leicht zum Bosen hin- 
neigend. Allerdings treffen wir bei den benachbarten Volkern auch 
Spuren einer bedeutsameren Stellung der Frauen in yorhistorischer 
Zeit, wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Mutterrecht. Bei 
den Lykiern gab es sogar eine Art Gynaikokratie, indem bei 
ihnen bis auf die hellenische Periode herab die Frau das eigentliche 
Familienhaupt war, die Kinder sich nach der Mutter benannten und 
nicht nach dem Vater, die Tóchter allein erbten u. dgl. * 2). Indessen 
bei den Hellenen findet sich dergleichen nicht. Ganz im Gegensatze 
zur Romerin, einer Sempronia u. a. bleibt des Griechen Weib ohne 
alle Kenntniss der politischen Vorgange; die geringe Modification in 
der Lebensweise der Spartaner kann, mit Rucksicht auf das Leben 
der Manner ausser dem Hause, kaum in Betracht dagegen kommen. 
Ein eigentlich hausliches Leben gab es ja in Sparta kaum, da der 
Mann auswarts speiste und auch die Knaben vom siebenten Jahre 
an dem Staate gehbrten. Wie das gesammte Schulwesen im Alter
tum der gesetzlichen Regelung entbehrte, so war dies in noch hóherem 
Grade der Fali in Betreff der Bildung des weiblichen Geschlechtes, 
die ganz dem Herkommen und der Sitte unterworfen blieb. Ais 
der Schmuck des Weibes gilt Schweigen (Bd. I, S. 234), die ge- 
wohnliche Burgerfrau bleibt ohne musische Bildung. Hetaren sind 
es, eine Phryne, Aspasia u a. welche in Musik und Poesie gebildet 
erscheinen. Von einem Mitleben und Mitfuhlen, einem „zarten Yer- 
haltniss“ zum Mannę ist keine Rede. Die Folgę solcher Behandlung 
und Missachtung ist Frivolitat oder Entartung der Weiber bis zur 
Stumpfsinnigkeit.

Gleichwie nun in unsern Tagen gewisse Physiologen auf die 
Frase, ob das weibliche Geschlecht von Natur zu den hbheren Studien 
befahigt und zum Beispiel auch zum Studium der Medizin oder zum 
Besuch der Yorlesungen an den Universitaten zuzulassen sei, mit 
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einem motivirten Nein antworten, so galt es schon Platon fiir aus- 
gemacht, dass nach Gottes Willen das mannliche Geschlecht vor- 
ziiglicher geschaffen sei ais das weibliche (vergl. bei Kapp a. a. O. 
S. 230 f.). Denn wie iiberhaupt der eine Mensch von Natur zu 
etwas geschickt (suęmg;) und der andere ungeschickt ist, weil der 
eine eine Sache leicht, der andere aber schwer lernt; ferner der eine 
nach kurzem Unterricht in dem was er gelernt hat sehr erfinderisch 
(ćupsTtzó;) wird, der andere aber nach vieler muhevollen Unterweis- 
ung nicht einmal das Erlernte behalten kann; endlich dem einen 
seine korperliche Beschaffenheit fiir seine Absicht zu statten kommt, 
dem andern aber hinderlich ist: ebenso wird das weibliche Geschlecht, 
wie jeder beobachten kann, allerdings in den verschiedenen mensch- 
lichen Beschaftigungen (sKtr^Ssupa-a), wenn es sich auch in einigen 
hervorzuthun scheint, von dem mannlichen im Ganzen iibertroffen. 
Aber es gibt deshalb noch kein Geschaft von allen, durch die der 
Staat besteht, welches dem Weibe ais Weib oder dem Mannę ais 
Mann angehorte, sondern die natiirlichen Anlagen sind in beiden auf 
ahnliche Weise (opotiu;) yertheilt, und an allen Gcschaften kann das 
Weib theilnehmen, sowie auch an allen der Mann; jedoch ist das- 
Weib in allen schwacher ais der Mann (snt itćtai 81 aaDmaTspoy 
av8po;, De rep. V, 5, p, 455 D.). Nun findet sich zwar in Platon’s 
Gesetzen der Vorschlag von getrennten Schulen fiir beide Ge- 
schlechter; aber in Wrirklichkeit vermochte zu keiner Zeit unter 
den Hellenen, gegeniiber dem Verdikte des Herkommens, diese htimane 
Anschauung durchzudringen. Nach der strengeren Sitte fehlt es 
namlich fast durchgangig an Tochterschulen; der Besuch einer Unter- 
richtsanstalt wiirde jedes freigeborene Madchen geradezu in Schande 
gebracht haben. Auch die fiir die mannliche Jugend so wichtigen 
Leibesiibungen ais systematischer Unterricht fallen hier ganzlich 
fort1). So blieb denn das weibliche Geschlecht mit gewissen Aus- 
nahmen, von denen weiterhin die Rede sein wird, auf das Haus be
schrankt, auf den hauslichen Verkehr mit den weiblichen Verwandten 
und Freundinnen im Frauenzimmer (juvatxa>vtTi:) des oberen Stockes 
oder des Hinterhauses. Nur die Hetaren konnten sich unter diesen 
Umstanden hohere Geistesbildung erringen, zumal da wir auch keine 
Spur von hauslichem Unterricht der Madchen durch Privatlehrer 
finden; von ihren Miittern und Warterinnen lernten dieselben not- 

1) Cf. Statius Theb. IX, 608: Virgo potens nemorum, cuius non mollia 
signa | militiainque trucem, sexum indignata, freąuento | more nihilGraio 
sqq. Lemaire: mulieres enim apud Graecos nec yenabantur nec arina tractabant.
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diirftig Lesen und Schreiben. Vollends ein Verkehr mit der Aussen- 
welt durch Briefwechsel etc. muss unbedingt zu den ganz seltenen 
Ausnahmen gezahlt werden!).

Nur zwei Ausnahmen von dieser Regel des griechischen 
Ilerkommens sind uns bekannt; die eine ergab sich aus dem eigen- 
tiimlichen Erziehungssystem der Spartaner, die andere wird aus den 
Urkunden iiber das Unterrichtswesen der jonischen Stadt Teos er- 
schlossen.

In Sparta namlich stand, sowie bei dem dorischen Stamme 
iiberhaupt die Stellung des weiblichen Geschleclits eine andere war, 
natiirlich auch die Behandlung der Frauen in organischem Zusammen
hang mit dem System der Staatserziehung. Das Yerhaltniss zwischen 
Mann und Frau war bei den Doriern ein reineres, das hausliche 
Leben, soweit von einem solchen auf Seite des Mannes die Rede sein 
kann, war dem Anschein nach inniger und stand auch der Einfach- 
heit der epischen Yorzeit naher (Odyss. I, 182). Hier fand denn 
auch nicht jener fatale Unterschied in der Bildung statt, da die 
Madchen fast ganz gleiche Bildung genossen wie die Knaben. Die 
staatliclie Erziehung stellte hier mit Absicht, im Gymnischen wie im 
Musischen, das Weib dem Mannę gleich; von Staatswegen wurde 
dafiir Sorge getragen, dass von kraftigen Weibern moglichst gesunde 
und starkę Kinder geboren wurden. Daher war auch den Madchen 
ein gymnastischer Cursus yorgeschrieben, der so ziem- 
lich dieselben Uebungen wie bei den Knaben, jedoch mit einiger 
Massigung, umfasst zu haben scheint. Nach den Angaben bei Platon 
(De legg. VII, p. 805 El, Xenophon (De rep. Lac. 1, 4), Aristo
phanes (Lysistr. v. 83), Plutarchos (Lyk. c. 14) erlernten die Mad
chen auf gesonderten Uebungsplatzen mancherlei Tanzweisen und 
ilbten sich ganz besonders im Hiipfen und Anfersen (siehe B. I, 
S. 34 f.), im Laufen, Springen und Ringen* 2), aber auch im AYerfen 
mit dem Speer und dem Diskos. Die Gymnastik der spartanischen 
Madchen umfasste demnach die edelsten und schonsten Leibesiibungen, 
die fiinf Theile des Pentathlon und die Orchestik, ohne Zweifel 
auch das in Sparta sehr beliebte Ballspiel (Bd. I, S. 86 ff.), welches, 
wie bemerkt, schon von Homeros ais weibliche Belustigung darge- 
stellt wird. Bei der ungewohnlichen Ausbildung indessen, welche 

1) Ueber den Brief Epikur’s an ein kleines Madchen (var.ia, Narrchen) siehe 
Gomperz im Hermes V, 386 ff.

2) Yergl. aXeięej9at bei Tlieokr. Eid. XVIII, 45 sq.
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gerade dieses Spiel durch die Anwendung verschiedener kleiner und 
grosser Balie erfahren hat, miissen wir es hier dahin gestellt sein 
lassen, welche Arten desselben ais besonders Spiel der Jungfrauen 
zu denken seien.

Wenn aber in Sparta fiir die Madchen wie fiir die Knaben die 
Ausbildung in Gymnastik und Orchestik gesetzlich geordnet war, so 
folgt von selbst, dass auch fiir die weibliche Jugend die bei der 
mannlichen getroffenen Anordnungen: Eintheilung in Altersklassen 
oder Rotten, Abstufung der Uebungen u. s. f. unter Aufsicht des 
Padonomen und der Bidiaer (Bd. II, S. 93) Geltung hatten. Auch 
hier musste der alles durclidringende gemeinsame Kosmos des dori- 
schen Stammes seine Wirkung thun. Wie die Jiinglinge wurden 
auch die Madchen fórmlich einexercirt und kampften mit einander, 
wobei sie ein wollenes Hemd trugen, das bei ihnen etwas weiter 
hinabreichte ais bei den Knaben, aber am Rande offen geschnitten 
war, so dass die Glieder frei und dem Auge bloss gestellt blieben. 
So konnte der Dichter Jbykos (um 540 v. Chr.) die Jungfrauen 
Spartas die schenkelzeigenden (<patvop.irpt§e;) nennen; dass sie jedoch 
nicht ganz unbedeckt waren, wie Plutarchos und andere Splitter- 
richter diesen Gebrauch dargestellt haben, zeigt besonders Pollux ’). 
Auch gingen die jungen Frauen in religiosen Prozessionen mit, sangen 
und tanzten bei gewissen Festen und wohnten ais Zuschauerinnen 
den óffentlichen Wettkampfcn und Spielen bei. Wenn bei diesen 
Gelegenheiten die Jiinglinge den Madchen und die Madchen den 
Jiinglingen zusahen, so lasst sich wohl denken, wie fiir die letzteren 
Lob und Beifall oder Tadel und Spott, von den Madchen ausgesprochen 
oder gesungen, kein geringer Sporn und Stachel sein mussten. An 
andern Festen ward auch ein gemeinsamer Reigen von den Jiing- 
lingen und Jungfrauen getanzt unter gemeinschaftlichem Singen von 
Chorliedern; so singt bei Aristophanes (Lysistr. vs. 1297 sqq.) der 
Chor der Lakonen: „Den schbnen Taygetos verlassend eile o Muse, 
den edlen Gott von Amyklai zu preisen, die Asana (Athena) im Erz- 
haus und die starken Tyndariden, welche am Eurotas spielen. Wohl- 
auf, sclireite einher in leichtem Schwungc (y.outpa 7taż/.iuv), um Sparta 
zu singen, das die Chore der Gotter pflegt und der Fiisse Schall 
(zruito;); wo die Jungfrauen den Fiillen gleich am Eurotas im haufigen

VII, 55; iiber die vielbesprochene ■pjjwcosi; und den ayisróę yergl. 
ilax Dunclcer II, 397; die poetischen Anspielungen und auch frivolen Anwend- 
ungen eines Ovid, Tibull, Properz vou der nuda palaestra im Geschmack ihrer Zeit- 
gtnosseu wollen wir lieber tibergehen.
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Schwunge der Fiisse den Staub aufregen (apna/.Zo^Ti). Es fliegen 
ihnen die Haare, wie thyrsosschwingenden stiirmenden Bakchen; es 
fiihrt sie der Leda heiliges Kind, die wohlgeziemende Chorfiihrerin. 
Auf, bindę das Haar empor und schwinge dich mit Hand und Fuss 
wie ein Hirsch, und lass den Taktschlag ertónen, welcher dem Chore 
frommt, und singe deine starkste Góttin im Erzhaus, die Allkampferin!“ 
Ausser den orchestischen Uebungen machte nun, sowie bei den Jiing- 
lingen, auch bei den Jungfrauen der Wettlauf eine der vorziiglichsten 
gymnastischen Uebungen aus. Daher riihmen sich bei Theokritos 
XVIII, 22 die jungfraulichen Genossenschaften des Wettlaufes nach 
Mannerbrauch am Ufer des Eurotas. Auch wurde zu Ehren des 
Dionysos Kolonatas von den elf Dionysiaden in Sparta ein besonderer 
Wettlauf ausgefiihrt 1). Ferner fehlt es nicht an Belegen dafiir, dass 
anstiindige und tadelfreie Frauen auch der Agonistik sich befleissigten. 
So wird berichtet, Agesilaos habe, ais er bemerkte, dass einige Burger 
auf ihre Kampfrosse stolz und voll Diinkel waren, seine Schwester 
Kyniska bewogen auf die Rennbahn nach Olympia ein Gespann zu 
schicken und, falls sie siegen wiirde, zu zeigen, dass diese Siege im 
Wagenrennen nicht Beweise mannlicher Starkę und persónlicher 
Auszeichnung seien, sondern nur Erzeugniss des Reichtums und Auf- 
wandes* 2). Kyniska war also, nach dieser bezeichnenden Nachricht, 
die erste der Frauen, welche Rossę hielt und mit solchen in den 
olympischen Spielen einen Sieg gewann. Nach Pausanias VI, 1, 2 
ward ihr am Platanistas bei Sparta ein Heroon errichtet, zu Olympia 
aber war ihr Bildniss nebst Wagen und Wagenlenker ais ein Werk 
des Apelles zu schauen. Andere Lakonerinnen folgten dem Beispiele 
der Kyniska; so siegte nach Pausanias III, 17, 6 Euryleonis mit 
dem Zweigespann ausgewachsencr Rossę (aovujpt? otuw) zu Olympia. 
Besonders scheinen diesen weibliclien gymnastischen Sport makedo- 
nische Frauen nachgealimt zu haben; Belesticlie trug gleichfalls zu 
Olympia den ersten Sieg mit dem Zweigespann der Fohlen (oov<upt; 
7to')A<ovJ davon, in der 128. Olympiade, nach Pausanias HI, 8, 1; V, 
8, 3; auch der Gemahlin des Ptolemaios III, Berenike Euergetis, 
wird ein ahnlicher Sieg zugeschrieben3).

1) Hesych. s. v. AiorjstaSsc. Pausan. III, 13, 5. Was fiir ein Wettlauf bei 
Hesych. s. v. ev3p«uvaę • Spópoę śv Aaze?atuov. gemeint sei, bleibt ungewiss.

2) Xenophon Ages. 9, 6; Pausan. III, 8, 1; 15, 1; VI, 1, 2; Anthol. Pal. 
XIII, 16, Tom. II, p. 537 Jacobs.

3) Ersćh nnd Gruber Encykl. III, 3, S. 300.
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Im dorischen Sparta also wuchsen die Madchen nicht im Frauen- 
gemach heran, wie in Athen und bei den Joniern, sondern in Sonne 
und freier Luft; unter andauernden Leibesiibungen erwuchsen sie zu 
riistigen Frauen, dereń Derbheit allerdings iiber das Mass zarter und 
anmutiger Weiblichkeit hinausging, dereń Schonheit jedoch von allen 
Ilellenen anerkannt wurde ’). Bei Aristophanes leitet selbst die ver~ 
ehelichte Lakonerin Lampito ihre Fiille und Gedrungenheit, ihre 
Starkę und frische Farbę von den gymnastischen Uebungen her* 2). 
Auch stammte der mannlich entschlossene Sinn spartanischer Frauen 
in der Zeit der Einfachheit und Grosse doch wohl hauptsachlich aus 
der Erziehungsweise und wurde besonders in der nationalen Gym
nastik genahrt und grossgezogen, wenngleich jener yielgefeierte He- 
roismus weder ein allgemeiner noch zu allen Zeiten der gleiche war 3).

B Vergl. Max Duncker II, 398.
2) Lysistr. 80 ff. Pausan. I, 26, 7; Pollux IV, 14, 102; Plin. N. II. 

XXXIV, 8, 19.
3) Plutarch. Kleom. 38 ; Agis 17; Pyrrh. 27; Diodor. XII, 74, p. 324.
B Boclch Explic. ad Pind. Pyth. IX, p. 328 ; Krause Gymnast. S. 32. 200; 

A. 43 ff.
5) Plutarch. de mulier. virt. p. 204; yielleicht liegt eine Verwechslung yon 

Chios und Keos vor. Ringkampfe zwischen Junglingen und Jungfrauen werden 
mehrfach in den Sagen erwahnt, zwischen Peleus und Atalante bei Apollod. III, 
9, 2, Dionysos und Pallene bei Nonnos 48, 115.

Auch in Kyrene, der dorischen Pflanzstadt, hielten die Jung- 
frauen gymnische Wettkampfe im Laufe und schauten die Uebungen 
der jungen Manner, und die Gymnasiarchie war daselbst auch eine 
weibliche Wiirde4). In Elis hielten dieMadchen an den Heraen einen 
gymnischen Wettlauf im olympischen Stadion (Pausan. V, 16, 2.). 
Gemeinschaftliche Chore der Jugend beiderlei Geschlechts gab es 
auch bei den Arkadern (Polyb. IV, 21, 3). Bei dem libyschen Yolke 
der Auseer hielten die Jungfrauen jahrlich am Feste der Athene 
Wettkampfe mit Steinen und holzernen Waffen; diejenigen, welche an 
den hierbei empfangenen Wunden starben, wurden fiir 
gehalten (Herod. IV, 18; Pompon. Mela I, 7, 4.). Auf der Insel 
Chios konnte man Jungfrauen und Jiinglinge gemeinschaftlich in den 
Gymnasien ringen sehen (Athen XIII, p. 566 E). Wenn die letztere 
Angabe, mit einer anderen iiber die Insel Keos5) zusammengehaltenr 
auf einen ziemlich zwanglosen Verkehr schliessen lasst, so wird aller
dings gerade auf Grund solcher Beispiele von einzelnen Philosophen 
iiber die Palastrik der Frauen sehr ungiinstig geurtheilt. Bei Platon 
de rep. p. 452 B treffen wir einen Schimpf auf die spartanischen 
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Madchen und ihre gemeinsame Palastra, ebenso ais Anachronismus 
bei Euripides in der Andromacho vs. 596 ff. vs. 725. Besonders 
scharf aber lasst sich Aristoteles aus iiber die spartanischen Frauen 
(Polit. VIII, 3, 3); die Freiheit derselben von aller Controle stand 
in seinen Augen in grellem Contraste mit der strengen, den Mannern 
auferlegten Disciplin und in einem kaum weniger grellen mit der 
Lagę der Frauen in anderen griechischen Stadten. Aristoteles be- 
hauptet, dass sie zu seiner Zeit herrschsuchtig und unlenksam waren, 
ohne in Augenblicken der Gefahr wirklich so tapfer und brauchbar 
zu sein wie andere griechische Frauen *).

*) Diese iibertriebene Vorstellnng von dem, was unter Umstanden weiblicher 
Mut leisten konnte oder sollte, hat bereits Grotę, vgl. Theod. Fischer's Uebers. 
Bd. II, S. 360, A. 3 auf das richtige Hass znriickgefiihrt, wahrend noch W. OneJceii 
Aristot. Staatslehro I, S. 264 iiber die geringe Schlagfertigkeit der Lakonerinnen 
sich also entriistet: „An den Spielen der Knaben nahmen die Jungfrauen Theil, 
an dem Ernste des Kriegerlebens nicht; in Worten gaben die Frauen ihre Ver- 
achtung der Gefahr, ihren Abscheu vor unmannlicher Feigheit kund. Thaten, 
die den Worten cntsprachen, hatte man bisher nicht gesehen. Ais die Thebaner 
anriickten, bestanden die Spartanerinnen die Priifung niclit“ u. s. w.

2) Oncken a. a. O. S. 369 „Dem Aristoteles erscheint der Lebenswandel der 
Spartanerinnen, sittlich betrachtet, ais ein Skandal, politisch ais ein Verhangniss“; 
S. 262: Aristot. wirft den Spartanerinnen „TTnzucht des Wandels und Herrschsucht 
in Staat und Haus vor“.

Um den angedeuteten Gegensatz zwischen der sorgfaltigen 
gymnischen Zucht, die Xenophon und Plutarchos bezeugen, mit der 
unbeaufsichtigten Ueppigkeit und Ziigellosigkeit, die Aristoteles den 
Spartanerinnen vorwirft, zu verstehen, muss man ohne Zweifel die 
Verschlimmerung der spartanischen Verhaltnisse zur Zeit des Aristo
teles ins Auge fassen; denn Aristoteles verweilt ja gerade bei dem 
damals zunehmenden Streben, in der Hand der Frauen Eigentum an- 
zuhaufen, indem sich Frauen von hohem Stande und Vermogen von 
den allgemeinen óffentlichen Verpflichtungen leichter frei machen 
konnten (Plutarch. Agis c. 4), wie sich um hundert Jahre spater 
unter Konig Agis III. deutlich herausstellte. Es ist also nicht er- 
laubt, dieseAristotelischenVorwiirfe allgemein zu fassen* 2); denn mit 
jener spateren Entartung des Institutes der Erbtbchter sind alle die 
andern Zeugnisse nicht widerlegt, welche fiir Otfried Muller's Ansicht 
(Gesch. der Dorier IV, 4, 1) sprechen, dass eheliche Liebe und 
wahre Zuneigung zu einer Frau in Sparta haufiger vorkam ais in 
Athen, obgleich dort eheliche Eifersucht ein weder gestattetes noch 
anerkanntes, hier dagegen ein tiefes und allgemeines Gefiihl war.
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Einen cigentlichen Schulunterricht fiir beide Geschlechter, wie 
ihn Platon verlangt hat, gab es indessen in Sparta nicht; wohl aber 
finden wir einen solchen fiir eine spatere Periode auf den Inschriften 
von Teos beglaubigt. Namlich in der bereits S. 312 ff. besprochenen 
interessanten Inschrift werden die daselbst genannten Lehrer aus- 
driicklich ais gemeinsame fiir Knaben und Madchen bezeichnet 9, 
welche aller Wabrscheinlichkeit nach in getrennten Cursen ihren 
Unterricht ertheilten.

Anders in Athen. Den Besuch bffentlicher Schulen hielten die 
Athener fiir unvereinbar mit jungfraulicher Sittsamkeit. Waren sie 
auch nicht gerade sprode in Fragen des sittlichen Anstandes, soweit 
dies die Manner anging, so forderten sie gleichwohl von den Weibern 
im Allgemeinen eine beinahe klosterlich strenge Sittsamkeit, woraus 
sich uns auch die Erklarung ergibt, warum sie das Gebahren der 
spartanischen Frauen und Jungfrauen fiir unausstehlich hielten. So 
wurden denn die athenischen Tóchter, wenigstens in den besseren 
Ilausern, notdiirftig im Lesen und Schreiben von Ammen und Miit- 
tern unterrichtet; iiber dieses elementare Wissen hinaus scheinen die 
Madchen der besseren Stande hochstens noch einige Kenntniss der 
lokalen Sagen und der Mythologie sich erworben zu haben. Jedoch 
móchten wir nicht gerade den Andeutungen bei Demosthenes in der 
Rede gegen Spudias p. 1034 solche Beweiskraft beilegen, wie Scho- 
mann Griech. Alt. I, 529. Demosthenes erwahnt daselbst allerdings 
schriftliche Aufzeiehnungen einer reichen Frau iiber ihre Yermogens- 
verhaltnisse, die sich nach ihrem Tode vorgefunden; allein es ist 
hierbei die Móglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die bezeichneten 
ypappara (p. 1034 ei p/,3’ afojD-ij ta ysypapps^a ip) etwa von der 
Hand eines Mannes geschrieben und von der Erblasserin bios mit 
Chiffer, nach Art unserer f f f, unterzeichnet worden waren. In den 
biirgerlichen Familien ertheilte wohl in der Regcl die Mutter selbst 
(Bd. II, S. 56, A. 1; S. 81 ff. 155.) ihrer Tochter Unterricht in den 
Arbeiten des weiblichen Berufes, im Nahen und Stricken, Spinnen 
und Weben, dereń Erlernung nebst der Aneignung eines sittsamen 
Betragens und hauslicher Tugenden immerhin die Hauptsache blieb. 
Man muss sich nur hiiten, zwischen dem, was die athenischen Kna- 
ben und Junglinge lernten, und der hbchst einfachen Unterweisung

9 Lin. 9 Tps-.ę otrtvsę otSaęouat rouę i:a'3aę zai ~aę irap9śvouę, in welcher 
Yerbindung in alterer Zeit gewohnlich roóę zat raę Tia Saę gesagt wird oder auch 
zópouę zat xópa; gesagt wird; Piat, de legg. VII, p. 813 B rotę ułv icawb operat, 
zaTc Ss opyjjGTpiSeę. Ibid. p. 772 A; doch einmal p. 834 D iwu3a; tJ 7cap9evovę. 
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der Madchen und Jungfrauen etwa einen Vergleich anstellen zu wollen. 
Wahrend unsere Tóchter aus der „Pension“ (man nennt das jetzt 
bekanntlich „hohere Tbchterschule“) heraus ihrem Berufe zugefiihrt 
werden, meistens zu einer Zeit, wo sich die Jiinglinge noch lange 
Jahre auf den ihrigen yorzubereiten haben, pflegten im alten Athen 
die Madchen noch friiher, sogar schon im fiinfzehnten Jahre yerhei- 
ratet zu werden; ihre weitere Bildung fiel dann selbstverstandlicli 
dem Gatten zu. Wenn also neuerdings Karl Schmidt Geschichte der 
Padagogik I, 222 der Meinung ist, dass die athenischen Madchen 
„wahrscheinlich bei weiblichen Lehrerinnen, zu dereń Schulen sie 
von Sclavinnen begleitet wurden, zum Theil Lesen und Schreiben, 
Singen und das Spiel der Lyra lernten“, so fehlt es fiir Athen ganz 
entschieden an einer so hiibschen Entwickelung des weiblichen Unter
richts. Denn abgesehen von der bekannten sorgfaltigen und systema- 
tischen Heranbildung der Hetaren haben wir fiir irgend einen zeit- 
weiligen Bestand von Madchenscliulen in Athen gar keinen Anhalt. 
Die ganz allgemeinen Bemerkungen aber bei Wower De polym. p. 31 
und im Excurs des Perizonius zu Ailianos sind hochstens fur die 
Anfange des rómischen Unterrichtswesens von Belang, wie wir im 
zweiten Band S. 210 gezeigt haben.

Nach Platon’s Gesetzen sollen die Geschlechter schon nach dem 
vollendeten sechsten Lebensjahre getrennt werden; wie die Knaben 
von da an mit Knaben, so sollen die Madchen nur mit ihresgleichen 
zusammenkommen. Beide Theile aber sollen jetzt in den fiir sie be- 
stimmten Gegenstanden unterwiesen werden* 2). Denn wenn auch das 
mannliche Geschlecht nach Gottes Willen vorziiglicher ais das weib
liche geschaffen sei, das erstere ferner berufen sei, den Staat wohl 
zu yerwalten, das letztere aber zunachst das Hauswesen, so kbnnen 
die Frauen von der Mitsorge fur das bffentliche Wohl doch nicht 
getrennt sein und sie mussten deshalb auch an der gymnischen und 
musischen Erziehung, sowie an den Kriegsiibungen Theil haben (Kapp 
Piat. Erz. S. 230.). Nach Aristoteles ist gleichfalls in der ganzen 
Behandlung der Kinder die natiirliche Verschiedenheit der Geschlech
ter zu beriicksichtigen, denn das Weib ist namentlich in Hinsicht 
der Tugenden schwacher und wegen seiner Furchtsamkeit mehr zum 
Hiiten, der Mann aber starker und wegen seiner Tapferkeit zum Ab- 
wehren bestimmt. Das Weib muss sich deshalb besonders Schonheit 

’) Var. Hist. III, 21, p. 195 erant etiam puellarum scliolae, mit Berufung 
auf Terentius Phorin. I, 2, 36.

2) De legg. VII, p. 794 D śav oś itr; $u‘jXt0Pt“®! !“XPl I£ paS-^aeiu; xai ta &r).ca.
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und Grosse des Korpers, wie in Bezug auf die Seele Massigkeit und 
Arbeitsliebe ohne Niedrigkeit bewahren ’)• Erst in den Schriften 
des Plutarchos jedoch kommt die mildere Ansicht zum Ausdruck; in 
der Einleitung zu dessen Abhandlung praw apitai (de virtute 
mulierum) wird es geradezu ausgesprochen, dass die Tugend des 
Mannes und des Weibes eine und dieselbe sei, die Schrift selbst will 
an hervorragenden geschichtlichen Beispielen die Richtigkeit dieses 
Satzes beweisen. Uebrigens wusste Plutarchos, wenn er auch fur 
die Frauen eine hohere Bildung beansprucht, recht gut (cf. Pomp, 
c. 55), dass dieselbe leicht die Frauen unausstehlich mache und 
dass die Grenze bald iiberschritten werde, wo die schon von Aristo
phanes verspottete „Unweiblichkeit“ beginnt.

War nun auch ein Unterricht im Lesen, Schreiben und in der 
Musik nicht eben ausgeschlossen, so durften sich im gewohnlichen 
Leben nur die Kenntnisse und Fertigkeiten der Miitter praktisch auf 
dereń Tochter vererbt haben. Gemeinschaftlicher Unterricht aber 
lasst sich bei den Tóchtern anstandiger Hauser nur in der einzigen 
Hinsicht annelimen, ais dieselben bei gottesdienstlichen Gelegenheiten 
in Chóren zu singen und zu tanzen hatten, was dann auch oft der 
einzige Blick war, den ihnen die Sitte auf das gróssere Volksleben 
und die mannliche Jugend vergonnte* 2). In Athen wartete der zehn- 
jahrigen Madchen das Weihefest an den Brauronien; da zogen mit 
ihnen die Priesterin der Artemis und die Eltern der Madchen im 
festlichen Krokosgewande nach der heiligen Statte und horten, wah
rend eine Ziege zum Opfer geweiht wurde, aus der Uias vorlesen. 
Die Madchen aber wurden feierlich der Gottin geweiht und hiessen 
Barinnen (apztot), welcher Ehrenname nach Solonischer Bestimmung 
sie allein fahig machte dereinst zu Gattinnen gewahlt zu werden. 
„Und dann, spricht der Chor bei Aristophanes in der Lysistrata vs. 
645 sq., war ich an den Brauronien Barin im bunten Kleide und Korb- 
tragerin ais hubsches Madchen mit der Feigenschnur“. Die Theil- 
nehmerinnen durften nicht unter zehn Jahren alt sein, ohne dass 
jedoch elf- oder zwolfjahrige ausgeschlossen blieben. Daher findet 

1) Cliarakteristiseh die Stelle bei Xenophon Memor. I, 5, 2 ei 81 (3oiAoips8a 
r<u emrpśtfiai rtatSas «paeva{ ■naijeisat fj 4hqarśpa{ icap{Hvouc Stacpulajai rj yp^para 
Staaóiaai ztX. Vergl. Klausen Aeneas und die Penaten S. 153 die Arbeitsamkeit 
der Jungfrauen; S. 696 aarwai, 'Athpia ’Epydvł]. Ovid. Fast. III, 817 bei Pallas der 
Schutz der weiblichen Arbeit.

2) Hermann-Stark Griech. Privatalt. § 10, S. 64. Vergl. dariiber die interes- 
sante Beobachtung von Wilamowitz-Mollendorff im Hermes VII, 141.
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sieli fur apz-3usw auch Sszarsusw gebraucht, was nicht bedeutet: sich 
selbst ais Zehnten darbringen, sondern auf das zehnte Lebensjahr 
gehtx). Namentlich zeigten die athenischen Jungfrauen in ihrem 
Auftreten eine grosse Unerfahrenheit und Blodigkeit, und da sie, 
wie bemerkt, gewohnlich schon im funfzehnten Jahre heirateten, so 
lag eigentlich ihre weitere Ausbildung dem Mannę ob. Nach einer 
charakteristischen Erzahlung des Xenophon (Oikon. Kap. 7. 8.) begann 
Ischomachos die Erziehung seiner jungen fiinfzehnjahrigen Frau zur 
tiichtigen Hausfrau mit Opfer und Gebet* 2). Nachdem er sie so weit 
zutraulich gemacht, dass er mit ihr ein Gesprach beginnen konnte, 
habe er ihr auseinandergesetzt, wie er sie zu seiner Lebensgefahrtin 
erkoren, damit sie sein Hauswesen mit vermehre, sie habe aber ganz 
naiv geantwortet: Was sollte ich dir wohl helfen kónnen? Was habe 
ich fiir Macht? In deiner Gewalt liegt ja alles; meine Pflicht sei, 
sagte meine Mutter, Ehrbarkeit und Zucht zu bewahren

’) Cf. Suidas I, p. 331 dpxTS'jópsvai p^atze? xtX. A. Mommsen Heortologie 
S. 13 ff. iiber die Bedeutung der Arrhephorie ais Darbringung von Todtengaben, und 
S. 446 ff. iiber die vier Arrhephoren-Madchen (itap8evoi, icatSeę); S. 406 iiber apzTsOaat. 
Wegen der Symbolik: Jiinglinge 3= Stiere, Jungfrauen — Barinnen vergl. man 
auch Klausen Aeneas und die Penaten I, S. 57. 63. 95. 540. 871.

2) Ttpb ye zat eduaa xat sJędiiyp epś re TuyyLstM Mawoyta zat ezeiv»]v pav3a- 
wjssw ra Pekruta apęOTŚpotę r]ptv.

3) Soplioclis Fragm. 517, ed. Dindorf VIII, p. 122, bei Stob. LXVIII, 19.
a’ eiat yuipt;, aXXa itoXXdzt{

e0Xej«x tiutt) TŻp» fuvatxetav cpustz, 
oię ou5ev śapsz • a" vśat ev itarpóę 

oipat, £<upev av3pu)itu)v |3iw • 
Tepnvu>c fdp aet itavTa? iwil rpeęjt.

Bei dem Ansehen, dessen sich der genannte Ischomachos unter 
seinen Mitburgern ais echter Kalokagathos erfreute, wird man auch 
wohl die Frau seiner Darstellung ais das Vorbild einer echten athe
nischen Hausfrau anzusehen haben. Manches kann man freilich in 
dem Leben einer solchen Athenerin vermissen; sie hat ja „keine 
unterhaltende und belelirende Lektiire, sie treibt keine schónen 
Kiinste, es gibt fiir sie keine gesellschaftlichem Zirkel von Herren 
und Damen mit geistreicher Conversation iiber Literatur und Kunst 
oder Zeitereignisse: Dinge, von denen die Frauen auszuschliessen 
uns Neueren ais Barbarei und Verkennung der Wiirde und Rechte 
der Frauen erscheint" (Schomann I, 531). Auch fiihlten die Alten 
selbst, wie es scheint, mitunter die Hartę, die in ihrer Behandlung 
der Jungfrauen lag. Am starksten spricht sich daruber Sophokles 
in einem Fragmente des Tereus 3) aus, wo jungę Madchen klagen: 
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"Wenn wir frohlich ins Jungfrauenaltcr kommen, werden wir aus dem 
Hause gestossen und yerhandelt, fern von den yaterlichen Góttern 
und den Erzeugern; und doch, ist die Hochzeit yorbei, muss man 
dies loben und glauben, dass es so recht sei.

Die Ausgange auf die Strasse waren auch den verheirateten 
Erauen sehr erschwert*).  Schon Solon hatte dariiber Bestimmungen 
getroffen* 2) und unter anderem geboten: Eine Frau sollte beim Aus- 
gang nicht mehr ais drei Kleider haben, nicht mehr ais fiir einen 
Obolos Speise und Trank mit sich tragen und keinen Korb grosser 
ais eine Elle; auch sollte sie Nachts nicht reisen, ausser im Wagen, 
und dann eine Leuchte yor sich hertragen lassen u. s. f. In der 
Diadochenzeit wurden sogar besondere Aufseher3) angestellt, die 
der Demoralisation und dem Luxus der Weiber steuern sollten. In 
Athen waren dieselben, nach Bockh Ueber die Atthis des Philochoros 
S. 24, erst durch Demetrios von Phaleron eingefiihrt worden4); in 
anderen Stadten, z. B. in Syrakus, gab es solche schon friiher. Da 
der Gemahl die Markteinkaufe selbt zu besorgen pflegte, wie es uns 
in den Lustspielen des Plautus und Terentius gelegentlich yorgefuhrt 
wird, und da Spaziergiinge, wenn auch von der Pythagoreerin Phintys 
empfohlen, allenfalls nur von den Mannern yorgenommen wurden 
(vergl. oben S. 95), so blieben ais Motive zum Ausgehen grossen- 
theils nur die religiosen Handlungen und die scenischen Spiele. An 
den Festen, besonders solchen, an denen, wie bei den fiinftagigen 
Thesmophorien, die Manner yon der Theilnahme ausgeschlossen 
waren, pflegten sich die armen Frauen fiir ihre Beschrankung zu 
entschadigen und sich wohl recht lustig zu machen (Goli Kulturbilder

orav 3’ eę e$txu)pieO’ epiq:povec, 
ul 0 o u [ł e {P s £ u> x a t SietiTcokwue&a 
Betoy 7rarpcóa)v t<dv re (puaavxu)v duo, 
al p.ev £evouc irpó; avopaę, at Se pap^apouę, 
a'1. S’ eię drfifj otup.a^’, at S eidppoda. 
xal -aur, eite».Sdv eu<ppovr) p-ta,
ypeujy śzaiveTv r.at Soxe:v xaX<uę e/ety.

1) Hauptstelle Xenopli. Oikon. VII, 30 piey yąp pva-.xt xaXXioy evSoy płyny 
Oupauksty, tw Se aySpi ata/tay eySoy pLeyeiy rj ra>y e$w £7ztp.eXeTa9ai.

2) Vergl. K. Fr. Hermann Griech. Privataltert. § 10, mit B. Stark’s Nacli- 
weisungen S. 69, A. 21.

Yjvaixoxóapot, YuvatxovópiGt, dpuóauyot, die letzteren in Sparta wohl schon 
friiher.

4) Pollux VIII, 112 Yuvatxoxóapiot Se dp^ł] stci tou xoap.ou tujv 'pyaizwy, raę Se 
dxoap.o'jGaę etatowy, xat idę Gjpda; aórójy ypdtpoyTeę e^eTtdeGay ent riję ^arayou ev 
Kepapetxo).
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aus Hellas und Rom S. 16 f.). Wie bei den dorischen Stammen, 
in Kreta und Lakedaimon, Jiinglinge und Manner nach Ncigung und 
Wahl sich paarweise verbiindeten und der altere, der Liebhaber 
oder der „Einhaucher“ fiir den jiingeren, den „Horer“
(atra;), zum Freund, Erzieher und Vater wurde, ein gemiitliches und 
nicht seiten leidenschaftliches Verhaltniss, welches durch die Verant- 
wortlichkeit des einen fiir den Fehler des andern sogar gesetzlich 
geheiligt war: so vereinigten auch altere und jiingere Personen des 
weiblichen Geschlechts ahnliche Freundschafts- und Liebesbiindnisse >).

Zahlreiche aus beiden Geschlechtern gemischte Ver- 
sammlungen fanden jedoch nur bei Gótterfesten statt, und auch hier 
waren meistens wohl die Frauen von den Mannern abgesondert, ob- 
gleich das nicht immer der Fali war, so dass Annaherungen zwischen 
Mannern und Weibern dort am leichtesten moglich waren (Schomann 
I, 530). Von gemeinschaftlichen Chóren der Jugend beider Ge- 
schlechter war schon friiher die Rede. Ueberhaupt scheinen im Alter
tum nicht nur in Sparta, sondern auch anderweitig die Jungfrauen 
bei religiosen Cultushandlungen sich einer grbsseren Freiheit, um 
nicht zu sagen ITngebundenheit, erfreut zu haben. So war dies der 
Fali auf der Insel Keos* 2). Was aber das Theater betrifft, so 
haben sorgfaltige Untersuchungen dargethan, dass anstandige Frauen 
nur der Auffuhrung von Tragbdien beizuwohnen pflegten3). Zwar 
der Besuch der Schauspiele aller Art war in Athen den Weibern 
durch kein Gesetz untersagt; es hing lediglich von den Mannern ab, 
ob sie ihre Angehbrigen hingehen lassen wollten oder nicht; dass 

1) Yergl. besonders Kóclily Ueber Sappho, mitRucksicht auf die gesellschaft- 
liche Stellung der Frauen bei den Griechen, in den Akad. Yortragen, Ziirich 1859, 
S. 155—217.

2) Plutarch. de mul. virt. p. 204: ratc Kiu>v itap&evotc jy etc tępa Srjuóata 
5jp.Kops'jss9at zat Stłjptepeuew per’ dkXąXu>v, o! 5e p.vł]<rcfjpec śfaróo izatCotiaac zat ^opeu- 
oóaac. Ueber die Theilnahme der Frauen an Cultnsvereinen (Oiaaot, epavot) vergl. 
jetzt Foucart Des associations religieuses chez les Grecs, p. 16 są.

3) Becker Charikles III, 128 ff. Stallbaum ad Platon, legg. II, p. 658 D; 
ScAomann Antiąą. p. 341, 9. Wegen des Ausschlusses der Frauen von den olym- 
pischen Agonen vergl. Pausan. V, 6, 7 zara toutou rij -pvaiza; 'Hletotc eartv 
tu3etv vopoę, r"v ®u>pa!huaiv śc tov dftuva el&ouaat rov'Oloptmzok. Ibid. 20, 6; Stat. 
Theb. I, 422 są. crudisąue virum sudoribus ardet | pu' s, at hinc teneros caveae 
dissensus ephebos | concitat, exclnsaeque esspectant praemia matres. Lemaire 
bemerkt zn dieser Stelle: Excipiebantur Cereris antistitae, ąuibus ob sacer- 
dotii dignitatem concedebatur spectare ludos Olympicos. Ob eandem rationem 
Nero ad athletarum spectaculum invitavit et virgines Vestales, Sueton. 
Nero 12.

GraBberger, Erziehung etc. III. (die Ej hebenbildung). 33
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indessen kein yerstandiger Mann die unter seiner Gewalt stelienden 
Frauen in die Kombdie habe gehen lassen, kónnen wir mit ebenso 
grosser Zuversicht behaupten, ais dass bei der Tragódie das Gegen- 
theil stattgefunden (Sćhdmann Gr. Alt. I, 530). Die cynische Ge- 
meinheit und Unziichtigkeit der Lustspiele, die selbst von verstandigen 
Zeitgenossen getadelt wurde, bildet auch einen zu grellen Contrast 
zu der anstandigen Schonung, die man sonst den weiblichen Ohren 
zu Theil werden liess (Goli a. a. O. II, 17). Schicklicher Weise 
musste bei den Ausgangen jede Frau eine Dienerin bei sich haben. 
In Theophrastos’ Charakterzeichnungen XXII (aveXeo8eptaę) miethet 
der Geizige fiir seine Frau fiir jeden Ausgang eine Sklavin. Ais der 
Luxus stieg, vermehrte sich auch die Zahl der Begleiterinnen, und 
Phokion’s Frau erliielt einmal eine offentliche Anerkennung im 
Theater, weil sie sich mit einer einzigen Dienerin begniigte (Goli 
ebenda).

Die Einsamkeit der das Ilaus hiitenden Frau bezeichnete Phei- 
dias durch das Symbol der Schildkróte, auf die er die Statuę der 
Aphrodite Urania in Elis treten liess (Pausan. VI, 25, 2). Charakte- 
ristisch ist es auch, wenn Aristoteles Polit. VII, 14, 9 den Vorschlag 
macht, der Gesetzgeber solle den Schwangeren, damit sie sich nicht 
einer tragen Ruhe iiberliessen, verordnen, taglich einen Gang (rcopstav) 
zur Vollziehung irgend einer gottesdienstlichen Verehrung der Gott
heiten zu machen, unter dereń Schutze die Geburt steht. Am scharf- 
sten jedoch kennzeichnet das Verhaltniss der Weiber zur Aussen- 
welt eine Stelle bei Aristophanes (Thesmoph. 785—799), wo die 
Weiber also sprechen: „Wenn wir ein Uebel sind, warum heiratet 
ihr uns denn, und gestattet uns weder auszugehen noch beim Her- 
aussehen ertappt zu werden, sondern wollt mit so viel Sorgfalt das 
Uebel bewachen? Und wenn das Weib hinausgeht und ihr findet 
es vor der Thiir, werdet ihr toll vor Zorn, die ihr euch doch freuen 
und ein Dankopfer bringen miisstet, wenn ihr wirklich das Uebel 
los waret und nicht drinnen antrafet! Und wenn wir aus dem Fenster 
lugen, sucht jeder das Uebel zu erschauen, und wenn man sich er- 
rothend zuriickzieht, wiinscht jeder um so mehr das Uebel hervor- 
lugen zu sehen“. — Selbst in Fallen, wo Angst und Not die con- 
ventionellen Schranken zu brechen pflegt, finden wir die Frauen nur 
in den Hausthuren stehend; und der Redner Lykurgos ł) tadelt es

i) Rede gegen Leokr. §40 ópav 3’ rp iiti :<iv 8up<Jv yjva'xaę elsudeoa; 
itsptęOjJouc xai njv&avopeva; et £<i>at, ta; płv uitip dv3pó;, td; 3’ jttdp
itatpoc, ta; 8' uitśp a3eXęiuv, ava$i«>» aurtuv zat rij; itóksta; ópu>peva; ztX. 
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noch dazu, dass nacli der Schlacht bei Chaironeia die Frauen von 
den Thiiren aus sich nach dem Schicksale ihrer Angehorigen er- 
kundigten 1

Hier aber drangt sich uns immer wieder der Zweifel auf, ob 
man wirklich, angesichts der ganz ertraglichen Stellung, dereń sich 
die athenischen Frauen in rechtlicher Beziehung unleugbar erfreuten, 
in ihrer Erziehung durchgangig eine ubergrosse Vernachlassigung 
und in ihrem hauslichen Leben eine so arge Beschrankung voraus- 
setzen diirfe, wie sie aus einzelnen Andeutungen fiir eine ausgemachte 
Sache gehalten wird? Ob der Fali wirklich ófter vorkam, dass Ehe- 
manner ihren Harem verschlossen und versiegelten ? Uns wenigstens 
wiirde dieses ais Unrecht erschienen; denn „wir nehmen das Mass 
der Beurtheilung von den Weibern wie wir sie kennen oder zu 
kennen glauben. Aber die Natur der Menschen ist nicht dieselbe 
unter jedem Himmelsstrich und bei jedem Volke; und sollte es denn 
wirklich eine allzu starkę Zumutung an unsere Bescheidenheit sein, wenn 
man uns ersuchte wenigstens die Moglichkeit einzuraumen, dass die 
Griechen ihre Weiber, und was an ihnen sei und wozu sie fahig 
seien, besser zu beurtheilen im Stande gewesen ais wir?“ (Schomann 
Gr. Alt. I, 531). So viel wenigstens steht fest, dass man in keiner 
Periode weniger Achtung vor den Frauen hatte, ais gerade da, wo 
man ihnen die ubertriebensten Lobspriiche, Schmeicheleien und Hul- 
digungen erwies.

Den Standpunkt der spateren Philosophen und Padagogiker in 
der „Frauenfrage“ haben wir vorhin bereits angedeutet. In mancherlei 
gelegentlichen Ausspriichen und selbst in eigenen theoretischen 
Schriften wiesen mehrere unter ihnen, wie auf anderes allgemein 
Menschliches, so auf die notwendige Bildung des weiblichen Geschlechts 
hin und erklarten den Unterricht der Madchen ais Pflicht1)- Von 
hesonderem Interesse ist in dieser Hinsicht die Motivirung bei Plu
tarchos Praecept. coniug. c. 48: Sammle allerwarts her fiir deine 
Frau das Brauchbare, wie die Biene, und trage es mit nach Ilause, 
theile es ihr in Gesprachen mit und mache sie so mit den vorziig- 
lichsten Schriften bekannt und vertraut. Denn

„Du bist ihr Vater und Mutter 
auch ihr Bruder allein“ (II. VI, 429 f.).

Nicht weniger ehrenvoll ist es eine Frau reden zu horen: O Mann,

!■) Yergl. die Sammlung bei Multach Fragm. Philos. Gr. II, p. 33 sqq. ex 
nu itept puvaixo; apwmaę, p. 36 sqq. itepl puvaixóę a<uępoau\q;. Tom. I, p. 219 die 
Ansicht des Kleobulos on itaiSeusw xai tai izapDó^ouc, coli. Diog. Laert. I, 6, 91.

33*
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du bist mir ein Fiihrer, Philosoph und Lehrer des Herrlichsten und 
Góttlichsten. Solche Belehrungen (p.2h7;paTa) bringen die Weiber 
am meisten von einfaltigen Dingen ab (acpiaTr(o’. t«jv ćtwtow); denn 
ein Weib, welches die Geometrie erlernt, wird sich 
scham en zu tanzen; sie wird sich nicht mehr mit Zauberkiinsten 
abgeben, wenn sie von den Schrifcen des Platon oder Kenophon be- 
zaubert ist...............Denn wenn die Weiber nicht den Samen niitz-
licher Lehre empfangen und nicht Antheil an der Bildung der 
Manner haben Cpr/a xotviovu>at naiSeta? rotę cMpaot, falschlich heisst 
es in der Stuttgarter Uebersetzung: „und nicht von Mannern unter - 
richtet werden1 11), so bringen sie allein aus sich viele verderbliche 
und nichtswiirdige Anschlage und Leidenschaften zur Weit.

1) Stob. Flor. Append. Tom. IV, p. 415 e'. itapaitiTjaiwt iratSsji-śoM -a; djya-
repa; toT; uto?ę.

Allmahlig erlangte durch stoische und andere Einfliisse eine 
solche Forderung, wenn auch jetzt lange nicht mehr in Platoniscliem 
Staatsinteresse, immer mehr Geltung; damit wurde sie zuletzt, wie 
zahllose verwandte Themata, zu einem beliebten Declamationsgegen- 
stand fur Rhetoren, Sophisten und Tugendprediger aller Art. So 
wird uns iiber eine Abhandlung des Musonius Rufus berichtet ’), dass 
in ihr den Madchen in jeder Beziehung die gleiche sittliche Aus
bildung zugewiesen wird wie den Knaben; die Verschiedenheit der 
Anlagen (cpóat; aabsvsatśpa und ta/uporśpa) wird anerkannt, daher 
werden die hauslichen Geschafte (raZaata, oizoopia) den Frauen, 
Gymnastik und Aussengeschafte (Oopaokća) aber den Mannern zuge- 
sprochen. Gelegentlich treffen wir auch anerkennende Aeusserungen 
iiber den Bildungstrieb einzelner Frauen. So bezeugt uns von einer 
andern Eurydike, nicht jener Frau des Pollianos, an den Plutarchos 
die erwahnten Ehevorschriften gerichtet, ein Epigramm der Antho- 
logie (ed. Jacobs Tom. II, p. 816, no. 182), dass sie in hohem Alter 
noch lesen lernte.

Die Kluft zwischen der mannlichen und der weiblichen Bildung 
und Aufklarung musste jedoch naturgemass immer auffalliger werden, 
seitdem die Sophistik eine Fiille allgemeiner Kenntnisse unter das 
Volk geworfen hatte, und gegeniiber den hoheren Schulen, die fiir 
die Erziehung und literarische Bildung der mannlichen Jugend in 
Menge entstanden waren, seitdem aber auch die bffentliche Zucht 
verfiel und die Zersetzung alles Herkommens unaufhaltsame Fort- 
schritte machte. Man hatte nunmehr von der andern Seite seine 
guten Griinde zu den vielfaltigen Klagen iiber die Gefahren weib- 
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licher Bildung, welche uns in der spateren Periode begegnen 
und zu dereń Abwendung man sich gleichwohl nicht entschliessen 
konnte von der gewohnten Anschauung abzulassen. So begreift es 
sich, warum erst recht in der spateren Zeit die Tóchter, im Vergleich 
mit den Sohnen einer Familie, geradezu ais eine schwerlastende 
Sorge, insbesondere in armlichen Verhaltnissen, bezeichnet werden, 
wenn sich aus Mangel an Aussteuer fiir die Madchen kein Freier 
einstellen wollte J). Freilich war in dieser Beziehung schon in alter 
Zeit ein bedeutsamer Unterscliied zwischen den Sprosslingen einer 
Familie aufgestellt; derselbe bekundet sich uns noch in dem gewóhn- 
lichen Ausdruck der Freude iiber die Geburt eines Knaben. In 
Attika wurde namlich aus diesem Anlass die Hausthiir mit einem 
Olivenkranze geschmiickt; mit einem Wollenknaul dagegen, wenn das 
Neugeborne ein Madchen war* 2).

1) Menand. Eragm. 2, p. 7 ed. Did. coli. fr. 6: eóSatjuma rouf śsnv oto; 
Ś/uim ( OufauiP śstb śpfmSeęitatpt. Ibid. fr. 145, p. 70 fuvatxa ó StSaa- 
x<uv ypapuara xaliu; | aarttSi ęofispa zposuoptCst <papuaxov. Liban, ed. Beiske IV, p. 983 
4}ufdT>]p -<u itśv7]rt auptpopa, zai pvł]ari)p ouSapou- ayapo; ślsstvóv. Anthol. Gr. 
ed. Jacobs II, p. 432, no. 393 oux śsw Stiyarpó; peiCov (łapo;. Nach Diog. Laert. V, 
4, 65 ed. Did. p. 126 sagte der Philosoph Lykon von einer armen Jungfrau: (3apó 
"fip cpop-rioti icarpi xop>] Sta aitaviv itpotxó; ezrpśjjouaa rov axpatov rij; f(ltxia; xatpóv. 
Vergl. auch Bd. II, S. 31.

2) Sophokl. Oid. Kolon. 701 irat5orpó<pov ęóllov siata;. Euripid. łon. 1433 
<j-ś<pcwov siata; ap^ś8i]xa aot rots zrl. Lukian. Char. 17 śxs'vo; psv yip ó /atp<ov ort 
appsva rtatSa -śroxsv aurcu q p<v7], xa't tou; ipilou; Sta -odro iattoA xai rou\opa to5 
irarpo; Ti8epsvo; xtI. Hesych. s. v. atśęawu śztpśpsw ■ ś&o; ónóts itat3tov apps-) 
•(Świto napa ’Arrtxot;, arśtpavov siata; rt8śvai npc t<uv 8up<»v, śrti oś -u>v 8ł]Ist«Jv śpią 
ota t>]o ralaaiav.

Trotz allem Selbstbildungseifer einzelner Frauen, gleich der 
yorhin erwiihnten Eurykleia, gab es demnach iiber die strengen 
Grenzlinien des Herkommens und einer beschrankten Abgeschlossen- 
heit hinaus fiir das griechische Weib nur eine zuchtlose Oeffentlich- 
keit, die mit dem Leben der Familie im schneidenden Gegensatze 
stand, oder eine eigentiimliche Sonderstellung in den unsern religiósen 
Orden und Sekten analogen, auf dorischer Grundlage wesentlich 
ruhenden philosophischen Schulen (Ilermann-Stark Gr. Privatalt. S. 64). 
Die Bildung der Madchen aber musste entweder zuriicktreten, 
wie in Athen, wo man die Gefahren ihrer Verbildung dadurch ver- 
mied, dass man sie zur Bildungslosigkeit yerurtheilte; oder wenn die
selbe, wie in Sparta, der Knabenerziehung ahnlich eingerichtet wurde, 
damit auch die Frauen nicht nur an mannlichen Spielen, sondern 
auch an Biirgertugend und Burgerruhm Theil haben móchten, geschah 
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es auf Kosten aller zarteren Weiblichkeit. Der Heroismus spartani- 
scher Miitter ging oft so weit iiber die Grenzen des weiblichen Be- 
rufs und weiblicher Tugend hinaus, dass sie dariiber die Macht des 
Geschlechtes einbiissten (£. Wie.se a. a. O. 8. 9.). Ein Familienleben 
in unserem Sinn gab es in dem geschichtlichen Hellenentum iiber- 
haupt nicht; die Griechen waren alles, nur keine Familienmenschen, 
keine Handwerker im Sinn unserer Zeiten. In Athen wie in Sparta 
ermangelte die Ehe vor allem der vollen, sittlichen und geistigen 
Lebensgemeinschaft; ob man ihr ganz entsagen solle oder nicht, das 
wurde lediglich nach dem Gesichtspunkte des Staates und der aus- 
seren Zweckmassigkeit entschieden. Wem unter uns gereichen sie 
nicht zum Anstoss, jene seltsamen Worte der Sophokleischen Antigone, 
nachdem ihr zu sterben bestimmt war, weil sie ihres Bruders Leiche wider 
Kreon’s Gebot bestattet hatte: Ware es meines Ehemannes oder 
meines Kindes Leiche gewesen, so hatte ich es nicht gethan; denn einen 
anderen Ehemann und andere Kinder wiirde ich haben erhalten konnen 
u. s. f. Es ist dies eben im antiken Sinne gesprochen, ohne alle tiefere 
Auffassung der Ehe, die hier iiberwiegend ais eine physische Verbind- 
ung im Staatsinteresse angesehen wird.

Damach begreift es sich, wie Schiller in den Briefen an Wilhelm 
von Humboldt so weit gehen konnte, die griechischen Frauen iiber- 
haupt ais geistleer und wenig asthetisch zu bezeichnen. Freilich wird 
unsere Kenntniss der einschlagigen Verhaltnisse besonders noch da
durch erschwert, dass uns fast ausschliesslich nur Frauen aus 
den hoheren Standen und in Ausnahmestellung in den erhaltenen 
Schilderungen gezeichnet werden. Dass Frauen priesterliche Aemter 
verwalten, ais łkaamtds; in den Sćaoot etc. ist etwas in der Zeit der 
Diadochen und spater sehr gewbhnliches; aber auch ausser dem 
Priestertum nahmen in jener Zeit Frauen an vielen óffentlichen Aemtern 
Theil!). Wissenschaftlich gebildete oder wohl gelehrte Frauen 
waren boi den angegebenen Zustanden und Ansichten natiirlich aus- 
serst seiten, und man begreift den „Blaustrumpfstolz“, in welchem die 
Dichterin Sappho an eine Freundin schrieb: „Wenn du gestorben 
bist, wirst du im Grabę liegen und niemand wird deiner gedenken; 
denn du hast keinen Theil an den Rosen Pierias. Wie solltest du 
nicht mit weit grósserem Rechte auf dich stolz sein, wenn du zwar 
nicht an den Bliiten, aber an den Friichten Theil hast, welche die Musen 
denen gewahren, welche Bildung und Philosophie in Ehren halten

!) Vergl. S. 506 die weibliche Gymnasiarchie in Kyrene, S. 471 in Labranda, 
dazu H. Keil im Rhein. Mus. N. F. XX (1865), S. 555.
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Dichterische Frauen finden wir nur bei den Doriern und 
Aeolern; bei den Ioniern konnte nach dem Gesagten von einer 
eigentlichen Frauenpoesie gar nicht die Rede sein. Die Zahl der 
Dichterinnen, welche sich in der griechischen Literatur einen 
Namen gemacht haben, ist nicht unbedeutend ■ Antipatros zahlt ihrer 
neun auf: Praxilla, Moiro, Anyte i), Sappho, Erinna, Telesilla, Korinna, 
Nossis, Myrtis1 2), welche verschiedenen Zeiten angehóren. Die be- 
ruhmteste darunter, die man die zehnte Muse nannte, ist jene viel- 
verleumdete und verlasterte Sappho, die gemass der Sitte ihrer Zeit 
mitten in einem Kreise von Freundinnen und Schiilerinnen, ais Mei- 
sterin der Musikkunst, ais Lehrerin von allem was schon und edel ist, 
ais Chorfiihrerin bei den gottesdienstlichen Festen, ais Theilnehmerin 
an allen ihren Leiden undFreuden hochgeehrt und gefeiert dasteht3). 
Nach einer Angabe des Tatianus (or. ad Graecos ed. Otto c. 33, p. 130) 
waren folgende Frauen von beriihmten Erzarbeitern in Statuen dar- 
gestellt: Praxilla, Learchis, Sappho, Erinna, Myrtis, Moiro, Praxa- 
Kleito, goris, Anyte, Telesilla, Mystis, Mnesarchis, Korinna, Thaliarchis.

1) Ein Epigramm der Anyte in Anthol. Pal. VII, 190.

2) Anthol. Palat. IX, 26; eine Dichterin Mula, wie Einige anfuhren, esistirte 
nie, vergl. Bernhardy Griech. Litt. II, 1, S. 660. Ein Epigramm des Poseidippos 
auf die Doricha siehe bei Athen. XIII, p. 596 c.

3) Kdćhly a. a. O. S. 182; iiber Telesilla und Prasilla S. 166; iiber Myrtis 
und Korinna S. 208. Eine Korinna aus Thespia oder Korinth yerdankt ihren Ur- 
sprnng nur einem Irrtum des Suidas, cf. Bursian im Leipz. Literar. Centralblatt 
1877, no. 15 im Referat iiber Poestion Griechische Dichterinnen.

<) Vergl. Welcker KI. Sclir. I, 6 a. Ueber die literarisch bekannten Erauen 
unter den Griechen O. Jahn Abhandl. der sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1861, 
VIII, S. 753 ff. Beilage A.

Dass auch der Ernst philosophischer Denkweise den Frauen 
nicht fremd gewesen, lehrt die Menge der Pythagoreerinnen. Dio- 
genes L. VIII, 41 sq. berichtet iiber des Pythagoras Gattin Theano 
und iiber die Schiilerinnen des Pythagoras4). Bekanntlich legte noch 
Sokrates das Gestandniss ab, an der Weisheit einer Frau, „der wun- 
derbaren Diotima“, zum Schiiler geworden zu sein. Den Platon hórten 
auch Frauen (Diog. Laert. vit. Piat. ed. Dicl. p. 8.); zwei Damen 
werden unter seinen Schiilern angefiihrt, Lasthenia aus Mantinea und 
Axiothea aus Phlius, von denen die letztere, wie es scheint, ganz in 
der Weise einiger Docentinnen an den italienischen Universitaten des 
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Mittelalters * 3 4) sich emancipirt hatte2). Dieselben sollen auch noch 
Speusippos, Platon’s Nachfolger auf den Lehrstuhl, gehort haben 
(Diog. L. IV, 1, 2.). Aus derselben Quelle gehen uns ferner mancherlei 
Nachrichten zu iiber die gelehrte Hipparchia, dereń Schrullen und 
Emancipationsgeluste daselbst naher bezeichnet sind. Zuhbrerinnen 
des Plotinos nennt uns Porphyrion3); iiber Aidesia, Gattin des 
Hermias und Schiilerin des Proklos, vergleiche man Suidas s. v. 
Dass dieses Yerhalten der Frauen auch theoretisch erortert wurde, zeigt 
die Angabe iiber eine Schrift des Musonius Rufus4). Manchen in- 
teressanten biographischen Zug hat uns Suidas im Lexikon aufbe- 
wahrt, wie denn nach einer im Suidas erhaltenen Skizze Iiingsley in 
seinem obenerwahnten geistvollen Roman Hypatia uns ebenso deut
lich das Boudoir (tijkÓv(ov) einer alexandrinischen Frau gezeichnet 
hat, ais die imponirende akademische Thatigkeit der genannten Phi- 
losophin und Lehrerin, und all die damalige Zersetzung und Auf- 
lósung der alten Cultur. Die bei Athenaios erwahnte Agallis5) hatte 
nach Suidas 6) richtiger Anagallis geheissen, Schweigliduser indessen 
hat in der lateinischen Uebersetzung gegeben: Agallis sive Anagallis7).

*) In Bologna promovirte im Jahre 1236 BitisiaGozzadini zum doctor iuris, 
ging in Mannskleidern, las iiber die Institutionen etc. Merkwiirdige Beispiele von 
weiblichen Professoren der Anatomie, Mathematik, Naturwissenschaften etc. aus 
dem 18. Jahrhundert, gleichfalls in Italien, findet man in Jfacmi7Zan’s Magazin, 
Septbr. 1868.

*) zal avopeia ą pula-ys-o, <u; Aizalapyo;, Diogen. Laert. III, 46.

3) Vita Plot. 9, ed. Didot p. 107 er/s 81 zal yjoalzaę a-póSpa itpoa'.eipevaę, 
Teaivav r£, za! iv olzią zarąizti, zal ■np? raj-nj; Ojyaripa Teulvav z-1.

4) Stob. Flor. ed. Mein. IV, p. 220 są. on zal puvaijl <j>iXoaocp?]teov.

5) 25, p. 14 D al Si Sta aęalpaf r]; xrtv ejpeaw ’AfaXXlę ij Ilspzupala, 
ppauuanzą, Naoaizaą dyanthjat.

G) s. v. Aoapakkl; ’ ą Kspzopaia, ppapuanzą.
7) Nicht zuganglich war uns das folgende Werk: Mulierum Graecarum ąuae 

oratione prosa usae sunt Fragmenta etElogia graece et latine cm Io. Christ. 
Wolf, Gottingae 1739; accedit Catalogus Foeminarum sapientia artibus 
scriptisve apud Graecos Romanos aliasąne gentes olim illustrium. Hamburg 1735.

Bei den Rómern scheint sogleich durch die erste Behandlung 
der Madchen die raschere Entwickelung des Geschlechts angedeutet 
zu sein; es war namlich fiir Madchen der erste Tag nach der Geburt 
ais Namenstag angesetzt, wahrend die feierliche Namengebung fiir 
Knaben gewohnlich am neunten Tag erfolgte (Plutarch. Quaest. Rom. 
102; Festus s. v. lustricus dies). Dann kamen all die ungezahlten 
kleinen Leiden und Freuden, welche die Kinderstuben jener Zeit mit 
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den heutigen gemein hatten: vor allem die Spiele mit Puppe und 
Bali, in Abwechslung mit dem Anhóren der Marchen und Geschichten, 
welche die Mutter oder eine alte Warterin den erwartungsvoll Lau- 
schenden erzahlte (Bd. II, S. 152 ff. Tacit. dial. c. 28.). War als- 
dann die Zeit des Lernens gekommen, so wurden die romischen 
Madchen angehalten fleissig zu spinnen und zu weben. Bekanntlich 
leitete die Hausfrau selbst die weiblichen Arbeiten, und nach guter 
alter Sitte wurden auch die Kleider fur die Familie unter Mitwirkung 
der Frau verfertigt4). Nach einer Aufzeichnung des Suetonius* 2) 
mussten des Augustus Tóchter und Eukelinnen weben und spinnen; 
er trug sogar gewohnlich keine andern Kleider ais von ihnen oder 
von seiner Frau verfertigte. Dass ubrigens der literarische, resp. 
grammatische Unterricht auch bei Knaben im elterlichen Hause seinen 
Anfang zu nehmen pflegte, ist ebenfalls friiher Bd. II S. 152 ff. 
nachgewiesen worden. Bei dem einfachen Charakter der romischen 
Erziehung in der alteren Periode besteht fiir uns die Wahrschein- 
lichkeit, dass die Madchen in den besseren Standen durchgehends 
zu Hause unterwiesen wurden und nur Tóchter aus den armeren 
Klassen auswarts einigen Unterricht erhielten. Natiirlich waren in 
dem letzten Falle nicht seiten schon aus Bucksichten der Sparsam- 
keit Knaben und Madchen ge m ein s chaf tl i c h einem Schul- 
meister iibergeben, der dieselben „ais den Knaben und Madchen 
verhasstes Haupt“ (Martial. Epigr. IX, 69; vgl. Bd. II, S. 101) mei- 
stentheils in strenger Zucht hielt. Dabei ist aber wohl an eine Ele- 
mentarschule zu denken, mit Unterricht in den Elementen und Lese- 
iibungen, wie wir solche auf der im zweiten Bandę dieses Werkes 
S. 148 erwahnten Abbildung dargestellt sehen. Mit Unrecht war 
Naudet3) der Meinung, dass bei den Rómern Knaben und Madchen 
bis zum 14. Jahr die Schule mit einander besucht hatten, nicht ohne 
sittliche Nachtheile; auf welche Weise das Missverstandniss entstanden 
ist, zeigt Hulscbos a. a. O. p. 98. Aber auch die discipulae bei 
Iloratius4) gehóren nicht liierher, wie Marguardt Rom. A\t. V, p. 112, 

1) Nonius p. 162 s. v. plumarium; Varro Cat. vel de lib. educ. Etenim 
nulla ąuae non didicit pingere, potest bene iudicare, ąuid sit bene pictum plu- 
niario aut textore in pulyinaribus plagis.

2) Octav. 64, vergl. L. Friedlaender Darstellungen aus der Sittengesch. 
Jloms I, S. 265, A. 1.

3) Sur 1'instruction publiąue cliez les anciens et particulierement cliez les 
Eomains, cf. Mem. de l’Acad. des Inscr. et belles lettres IX, p. 388 (1831).

*) Serm. I, 10, 91 discipularum inter iubeo plorare catliedras.
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ungeachtet der richtigen Erklarung der Stelle durch Heindorf, neuer- 
dings gemeint hat; denn es ist daselbst eine Schule fiir Musik, 
Orchestik und Mimik angedeutet ’)• Allerdings hleibt es fiir uns 
zweifelhaft, ob in den schwankenden Angaben der Autoren wirklich 
ein gemeinschaftlicher Unterricht der Jiingeren oder nur separate 
Lektionen gemeint sind; vollends lassen die argen Spóttereien der 
Satiriker in diesem Bereiche keinen sicheren Schluss zu; wie wenn 
wir z. B. bei Epiktetos Dissert. IV, c. 11, 35 lesen: Welch ein 
wiirdiger Greis, der liebt und wieder geliebt wird, dem man seinen 
Sohn zum Unterricht iibergeben kann, den Jungfrauen und unter 
Umstanden jungę Manner besuchen, auf dass er ihnen in der Mist- 
grube seine gelehrten Mittheilungen mache (tva ev zozpiott kśyig td; 
o/oZdc).

Nicht selten lasen die Miitter selbst mit den Tochtern Homer 
und Vergil, gewohnlich aber leiteten doch eigens bestellte Lehrer 
den literarischen Unterricht der Knaben und Madchen. Freilich 
miissen wir dazu bemerken, dass ausdriickliche Zeugnisse in diesem 
Betreff nur aus der spateren Zeit uns erhalten sind* 2). Die Mutter 
des bekannten Dichters Ausonius, der im vierten Jahrhundert der 
christlichen Aera lebte, hatte wohl eine offentliche Schule besucht; 
auch betheiligten sich in der damaligen Zeit nicht wenige Frauen 
an dem literarischen Treiben und waren gefeiert wegen ihrer Gelehr- 
samkeit; doch empfingen sie diese hohere Bildung allen Anzeichen 
nach regelmassig durch privaten Unterricht. Die Schule, welche die 
Mutter des Ausonius besuchte, war die Elementarschule, die freilich 
ein grainmaticus leitete, wie dies Ausonius auch selbst gethan. Ge- 
wbhnlich lernten die Kinder dagegen Lesen, Schreiben und Kechnen 
bei dem ludi magister, d. i. Elementarlehrer3).

’) Cf. Acron. comment. „Hi (sc. Demetrius et Tigellius) modulatores fuerunt 
et docuerunt puellas ingenuas modos, ąuia hoc tempore maximum earum studium 
fuit affectandi lyricam discipliuam11.

2) Bei Claudianus de nuptiis Hon. et Mar. vs. 231 sqq. heisst es vou der 
Braut: maternosque bibit mores exemplaque discit ] prisca pudicitiae; Latios nec 
volvere libros | desinit aut Graios, ipsa genetrice magistra. | Maeonius 
quaecunque senes sqq. In der Epistula Marii Victoris ad Salmonem (bei Werns- 
dorf Poetae Lat. min. III, p. 108) vs. 72 sq. klagt ein christlichei’ Dichter, dass 
cliristliche Jungfrauen die heidnischen Dichter lesen, cf. vs. 45 sqq. quaeque Deo 
tantum sunt nota, recondita cunctis | scire volunt (hen grandę nefas!) et scire 
videntur ; ■ ista quidem, Salmon, sunt nostri crimina sexus | sed levis est yestra 
yitiorum morbus in urbe | si non feminei magis exarsere furores etc.

3) Siehe A. Kmtfmann in Raumer’s Histor. Taschenbuch 1869, S. 15.
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Nun hat aber schon Perizonius im Excurse zu Aelian’s Var. 
Hist. III, 21 ais Beweismittel fur die Existenz von Madchenschulen 
in der republikanischen Periode Roms die Stellen angefiihrt Terent. 
Phorm. I, 2, 36; Dionys. Halik. XI, 28; Livius III, 44; ganz allge- 
mein auch Wower De polymathia p. 31 extr. Wir haben damit 
allerdings den Beweis, dass es zu Rom in yerhaltnissmassig friiher 
Zeit Elementarschulen gab. Zwar auf die Notiz bei Plutarchos, dass 
die Zwillingsstifter Roms zu Gabii Unterricht genossen hatten, ist 
sicherlich kein Gewicht zu legen, wie neuerdings Goli in den Kultur- 
bildern I, 15 wieder erinnert hat; wohl aber begegnet uns fiir das 
Jahr 449 v. Chr. bei Dionysios und Livius (Bd. II, S. 210) die be
stimmte Erwahnung einer wahrscheinlich von Knaben und Madchen 
gemeinsam besuchten Schule, in der bekannten Geschichte der un- 
glucklichen Virginia. Es war jedoch diese unter den Kramerbuden 
am Forum gehaltene Schule (taberna) selbstyerstandlich keine bffent
liche, sondern ein Privatunternehmen (Bd. II, S. 208 ff.). Dass aber 
die genannte von dem Decemvir Appius Claudius verfolgte Jungfrau 
noch lesen und schreiben lernte, thut der Wahrheit der Erzahlung 
keinen Eintrag, wenn man die schon mit dem zwblften Jahre ein- 
tretende Reife der Siidlanderinnen bedenkt.

Gegenstande des Unterrichts waren bei den jungen Rómerinnen, 
wie schon bemerkt, Lektiire und Erklarung auserlesener Stiicke aus 
der griechischen und romischen Literatur, insbesondere aber Lesung 
der Dichter. In der Ciceronischen Zeit zabite eine Frau, Hortensiar 
sogar zu den Rednern, und andere Frauen, wie CatulFs Lesbia,. 
machten Gedichte. Gelegentlich bemerkt einmal Ovid fur seine Zeit, 
dass Knaben und Madchen den Menander lesen J). Dies etwa nach 
dem friiher angedeuteten Sprachgebrauch ausschliesslich yon den 
reiferen pueri, den Jiinglingen, yerstehen zu wollen, geht nicht wohl 
an, da auch Martial an der yorhin S. 521 erwahnten Stelle yon 
wirklichen Scliulkindern yerbindet inyisum pueris yirginibusąue caput. 
Friedlaender a. a. O. S. 265, A. 3, meint freilich, an dieser Stelle 
des Ovid sei einzig und allein an Unterricht zu denken; wir sind 
jedoch anderer Ansicht, mit Bernhardy Rom. Literat. 3. Bearb. A. 196. 
Dass auch Epopben und Tragbdien beim Unterricht in Anwendung 
kamen, ersehen wir unter andern aus Martial* 2).

1) Trist. II, 369 sq. fabuła jucundi nulla est sine amore Menandri 1 et solet 
hic pueris yirginibusąue legi.

2) Epigr. VIII, 3 AdMusam, vs. 13 sqq. An iuvat ad tragicos soccum trans- 
ferre cothurnos? | aspera vel paribus bella tonare modis? | praelegat ut tumidus 
rauca te voce magister | oderit et grandis yirgo bonusąue puer?
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Auf die Ausbildung der Madchen in der Musik, in der spateren 
Zeit auch im Tanze, wurde ein besonderer Wert gelegt. Wie Fried
laender S. 266, A. 3 mit Recht geltend macht, ist namlich die be- 
kannte Empfehlung Ovid’s ’) keineswegs bios an Libertinen gerichtet, 
was sich schon daraus ergibt, dass beide Kunste sogar von Mannern 
geiibt wurden. Begreiflicherweise, ut inter Romanos, blieb gleich- 
wohl diese Kunstiibung immer den Frauen und Madchen yorzugs- 
weise iiberlassen * 2_). So bemerkt auch Statius von seiner Stieftochter, 
dass sie mit einer solchen Bildung bald einen Mann finden werde3 *). 
Auch gibt Ovid 1. c. den jungen Damen den Rath, die musikalische 
Bildung ais unerlassliche Mitgift zu betrachten, weil „mancher anstatt 
der Gestalt balf der Gesang zum Gemahl“. Ausser dem Gesange 
lernten die Madchen auch auf Saiteninstrumenten spielen; und Mad
chen und Frauen scheinen sich nicht selten die Fertigkeit erworben 
zu haben, Texte von Dichtern nach selbstgesetzten Melodien auf der 
Laute yorzutragen. Daher riihmt der Dichter Statius weiterhin yon 
seiner Stieftochter () : „Sicherlich ist sie es wert (namlich einen Heirats- 
candidaten zu finden) durch geistige Gute und Schonheit; mag sie, 
die Lyra im Arm, ihr liebliche Tóne entlocken, und an die Musen 
gewandt des Vaters Lied moduliren, oder im zierlichen Tanz die 
blendenden Arme entbreiten.“ Auch der jiingere Plinius5) schreibt 
yon seiner Frau: Sie componirt und singt meine Verse zur Cither, 
ohne von einem andern Kunstler Unterricht erhalten zu haben ais 
yon Amor, welcher der beste Lehrmeister ist. Eine Freigelassene 
heisst in der yon ihrem Mannę gesetzten Grabschrift docta lyra, 

1) A. A. III, 315 sqq. Res est blanda canor: discant cantare puellae | pro 
facie multis vox sua lena fuit .... nec plectrum dextra, citharam tenuisse sini- 
stra I nesciat arbitrio femina docta meo. Ibid. II, 305 bracliia saltantis, vocem 
mirare canentis.

2) Siehe S. 521, A. 4 die Stelle aus Horat. Serm. I, 10, 91, und die Aus
leger zu Horat. Carm. III, 6, 21.

3j Silv. III, 3, 60 sqq. Et nunc illa terit viduo quod sola cubili | otia tam 
pulchrae terit infecunda iuventae | sed yenient plenis, venient conubia taedis.

Silv. III, 3, 63 sqq. Sic certe formaeque bonis animique meretur | sive 
clielyn conplexa ferit, seu voce paterna | discendum Musis sonat et mea carmina 
flectit | candida seu molli diducit brachia motu | ingenium probitas artemque mo- 
destia viucit.

5j Epp. IV, 19, 4 yersus quidem meos cantat etiam formatque ci- 
thara, non artifice aliquo docente, sed amore, qui magister est optimus, d. h. 
sie singt die Verse nach eigener Melodie zur Cither, sie componirt; bei Statius 
1. c. heisst dieses flectere, sonst gewohnlich modos facere. Vergl. Friedlaender 
a. a. O. S. 267.
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grata et gestu formosa puella (Orell. C. J. L. II, p. 347, no. 4851). 
Dargestellt sehen wir den Kitharunterricht eines Madchens in ideałem 
Kostiim auf einem pompejanischen Wandgemalde bei ZaAn; denUnter- 
richt eines Madchens im Lesen bei Jahn Columbar. der Yilla Pamfili, 
Taf. V, 15; Antich. d’Ercolano VII, 53. 58.

Wie bei den Griechen, so wurden auch hier manche Musik- 
instrumente von strengeren Beurtheilern ais weichlich und aufregend 
verworfen. So bemerkt Sallust (Catil. 25) von Sempronia, einer 
Mitwisserin der catilinarischen Verschwórung: In der griechischen 
und rómischen Literatur war sie gebildet (docta), die Cither zu 
schlagen (psallere) und zu tanzen verstand sie zierlicher ais es eine 
sittsame Prau nbtig hat (quam necesse est probae). Nicht diejenige 
Musik, eifert spater Quintilian I, 10, 31, wird von mir anempfohlen, 
welche jetzt auf den Btihnen, verweichlicht und in unziichtige Weisen 
aufgelbst, alles was von mannlicher Kraft uns noch blieb, grossten- 
theils zu Grunde richtet, sondern diejenige, worin das Lob der Helden 
gesungen wurde und welche die Helden selbst zu singen pflegten; 
auch meine ich nicht die Instrumente, welche Psalter und Spadix 
heissen und selbst von ehrbaren (probis) Jungfrauen abgelehnt werden 
miissen, sondern eine Kenntniss der Verhaltnisse, welche am meisten 
auf die Bewegung und Besanftigung der Affekte einwirkt (vgl. auch 
Bd. II, S. 245).

Gleichwie iiber die Ausartung der Musik iiberhaupt, so urtheilten 
ernste Manner iiber die Ausbildung der Jungfrauen in Musik und 
Tanz nicht giinstig, sobald eine solche die Grenzen einer untadel- 
haften intellektuellen und moralischen Bildung des weiblichen Ge
schlechts !) zu iiberschreiten schien. Besonders streng aber lautet 
ihr Urtheil iiber gewisse griechische Tanze, und hiezu hatten sie 
ohne Zweifel gegriindete Lrsache * 2). Zwischen Lehrern und Schiile- 

!) Vergl. den schonen Ausdruck hiefiir bei Terentius Andr. vs. 274 bene et 
pudice eius doctum atąue eductum sinani | coactum egestate ingenium im- 
mutarier ?

2) Horat. Carm. III, 6, 21 są. motus doceri gaudet Ionicos | matura virgo- 
(H- Peerlkamp a matre, Lucian Muller in Jahrb. fur Philol. u. Padag. 1878 will 
acerba schreiben) et fingitur artibus (Andere frangitur artubus!) Iuvenal. Sat. 
XIV, 209 haec discunt omnes antę alpha et beta puellae. Ibid. vs. 25 exspectesr 
nt non sit adultera Largae | filia sqą. Vergl. Lorenz zu Plauti Pseudolus S. 230 
iiber Ionica naenia. Darum verlangt der hl. Hieronymus von der christlichen Jung- 
frau: sitrda sit ad organa, tibi, lyra, cithara an facta sit nesciat, Epp. 107, 8. 
Dafiir empfiehlt er dann Stricken, Wollespinnen u. s. f. Siehe Marcpuardt Rom. 
Privatalt. Anm. 486.
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rinnen mochten sich liin und. wieder auch’Liebesintriguen ergeben i), 
und es diirfte, was Quintilian I, 2, 4 von den Gefahren des Privat- 
unterrichts mahnend und warnend andeutet, wohl ebenso gut auf 
Madchen Bezug haben wie auf Knaben. Freilich wird anderweitig auch 
geruhmt, dass die Romer den Jungfrauen keinerlei Freiheit nach Art 
der den spartanischen Madchen gestatteten eingeraumt hatten* 2). In
dessen treten doch auch bei den Rómerinnen zu Anfang der Kaiserzeit 
immer auffallender die Anzeichen einer beginnenden Emancipation 
heryor. Bei gewissen Gelegenheiten legten die jungen Madchen auch 
bffentliche Proben ab von ihrer Gesangskunst. An Bettagen und 
Gótterfesten gingen Chore von dreimal neun Jungfrauen aus edlen 
Familien Hymnen singend der Prozession voraus (Marquardt a. a. O. 
IV, 56, A. 338); haufig wurden Doppelchbre von Knaben und Mad
chen eingeiibt. Fiir einen solchen Doppelchor hat Catullus (carm. 33) 
einen Lobgesang auf Diana gedichtet. An den Saecularspielen wurde 
im Tempel des Palatinischen Apollo das Festlied von dreimal neun 
Knaben und ebenso viel Madchen in lateinischer und griechischer 
Sprache gesungen. Bei Augustus’ Bestattung sangen Kinder beiderlei 
Geschleclits aus den vornehmsten Familien die Todtenklage3 4). Bei 
der der Apotheose der Kaiser yorausgehenden Todtenfeier sang nach 
Herodian’s Beschreibung (IV, 2, 5) auf dem Forum an der Bahre 
ein Chor edler Knaben und ein Chor edler Frauen Lobgesange auf 
den Verstorbenen, die in klagenden und feierlichen Weisen gesetzt 
waren. Iloraz gibt einmal der Hoffnung Ausdruck, dass einst manche 
Frau sich erinnern werde, wie sie ais Madchen das von ihm ge- 
dichtete Festlied eingeiibt und gelernt habe5).

1) Friedlaender S. 266, A. 2 fuhrt an Sueton. de gramm. 16, 9 : Caecilius 
Epirota, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ol) 
hoc remotus ad Cornelium Gallum se contnlit sqq. was ubrigens, wie man sieht, 
von dem Unterricht einer Yerheirateten erzahlt ist.

2) Dionys. Halik. Ant. Rom. II, 24, s. f. oure <xęijxav dsasp AazsSaipAtoi ra; 
tcdm ■j'uvaixujv ęulazaę, alka nollou; ed.sav en aórait \ópou; aa>ę>povtara? zrX.

3) Sueton. Aug. 100: canentibus neniam principum liberis utrinsque sexus.
4) Carm. IV, 6 extr. reddidi carmen docilis modorum | yatis Horati.

Wahrend aber unter solchen Beschaftigungen und Unterhalt- 
ungen das romische Madchen zur Jungfrau heranreifte, trat, wie be- 
reits angedeutet, an die Eltern immer naher die Sorge lieran, das 
kiinftige Schicksal ihrer Tóchter durch eine angemessene und gliick- 
verheissende Heirat zu sicliern QFriedlaender I, 267). Von ihrer Kind- 
heit hatte nunmehr die Jungfrau Abschied genommen dadurch, dass 
sie ihre Puppen und anderes Spielzeug im Tempel der Venus nieder- 
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legte ’). Die zur Ehe erforderliche Volljahrigkeit trat schon mit dem 
zuriickgelegten zwólften Jahre ein; zwischen dem dreizehnten und 
siebzehnten Jahre heirateten die Madchen in der Regel. Dass um 
diesen Zeitpunkt aher auch eine entsprechende geistige Reife sich 
eingestellt hatte, zeigt uns das grosse Lob, welches der jiingere 
Plinius dem Andenken eines im Alter von kaum yierzehn Jahren 
gestorbenen Madchens gewidmet hat* 2). Wenn nun auch einer wohl- 
gesitteten Rómerin ein fórmlicher, so zu sagen salonmassiger Betrieb 
der „griechischen Kunste“ (artes) in der Weise der vorhin genannten 
Sempronia in der Regel fremd geblieben sein mag, so zeigt uns 
doch eine weitere Stelle der Briefe des Plinius, dass einzelne Frauen 
auch unter Anleitung des Gemahls jene auszeichnenden Fertigkeiten 
erlernten oder fortiibten Eine solche Damę von nicht gewóhnlicher 
literarischer Bildung war sicherlich Calpurnia. Nachdem Plinius 
(Epp. IV, 19) ihren Scharfsinn, ihre Massigkeit und Liebe zu ihm 
gelobt, fahrt er fort: „Hiezu kommt ihr Interesse an der Literatur, 
das sie aus Liebe zu mir gefasst hat. Meine Bucher besitzt sie, 
liest sie immer wieder, lernt sie sogar auswendig. Wenn ich eine 
Vorlesung halte, so sitzt sie daneben, durch einen Vorhang getrennt, 
und vernimmt mein Lob mit begierigen Ohren“. Dann erwahnt er 
auch eines interessanten Briefes, den ihm ein Freund ais von seiner 
Gemahlin herriihrend vorgelegt hatte, und dessen Diction er mit 
Plautus und Terenz vergleicht3). Wenn er aber liinzusetzt, lobens- 
wert sei ein Mann, der seine Gattin, die er ais Jungfrau geheiratet, 
so gelehrt und gebildet gemacht habe, so sehen wir daraus, dass 
auch unter den Romern, gleich jenem friiher erwahnten Athener 
Ischomachos, sich in der Regel der Mann die Fortbildung der jungen 
Frau angelegen sein liess.

ł) Persius Sat. II, 70 Yeneri donatae puppae. Dazu O. John im Commentar 
S. 138.

2) Epp. V, 16, 2. 3 von der Tochter des Fundanius: Nondum annos quatuor- 
decim impleyerat, et iam illi anilis prudentia, matronalis grayitas 
erat: et tamen suaritas puellaris cum yirginali yerecundia; ut nutrices, ut paeda- 
gogos, ut praeceptores pro suo quemque officio diligebat! quam studiose, quam 
intelligenter lectitabat! Naturlich werden wir da eine besoudere Friihreife yoraus- 
setzen, wenn nicht etwa die blosse Eitelkeit des Stilisten mit dem Contraste in 
den Ausdrucken anilis, matronalis, puellaris, yirginalis ihr Spiel gehabt hat.

3) EPP- k 16, 6 Plautum vel Terentium metro solutum legi credidi; quae 
sive uxoris sunt (epistolae), ut aflirmat, sive ipsins, ut negat, pari gloria dignis 
est qui aut illa componat aut uxorem, quam yirginem accepit, tam doctam 
politamque reddiderit.
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Uebrigens sind uns niclit etwa erst aus der spateren Periode, 
sondern schon aus der Zeit des rómischen Freistaats beriihmte Namen 
von Frauen bekannt geworden, die sich im Besitz einer hóheren 
Bildung befanden. So die gefeierte Mutter der Gracchen, Cornelia, 
Tochter des P. Cornelius Scipio, die ihre letzten Jahre in Misenum 
verlebte und daselbst immer von Gelehrten und Griechen umgeben 
war. Quintilian, indem er es ais ausserst wiinschenswert bezeichnet, 
dass die Eltern, im Interesse der Bildung ihrer Kinder, so viel ais 
móglich gebildet seien, bemerkt ausdriicklich, dass er damit nicht die 
Vater allein meine: denn zu der Beredsamkeit der Gracchen hatte 
ihre Mutter nicht wenig beigetragen, dereń ausserst gebildete Sprache 
auch der Nachwelt in Briefen iiberliefert sei. Laelia, die Tochter 
des C. Laelius, genannt der Weise, habe in ihren Reden den Ge- 
schmack des Vaters wiedergegeben, und noch immer lese man, nicht 
bios zu Ehren des Geschlechts, die von der Tochter des Quintus 
Hortensius vor den Triumvirn gehaltene Rede ')■ Von einem andern 
Muster feiner Bildung unter den rómischen Frauen, von Cornelia, der 
ausgezeichneten Tochter des Q. Caecilius Metellus Scipio und Ge- 
mahlin Pompeius des Grossen, berichtet Plutarchos im Leben des 
Pompeius c. 55: Ausser den Reizen, die ihr Jugend und Schónheit 
verliehen, besass sie noch vieles andere. Sie war in der Literatur, 
Musik und Geometrie wohl geiibt (zakuję Tpszr/to), auch philosophi
schen Unterricht hatte sie mit Nutzen genossen; und mit diesen Gaben 
verband sie einen Charakter, der von der Anmassung und Eitelkeit 
frei war (^9o<; aTjóćaę zoil nspićpptaę za9apo'v), die sich bei solchen 
Kenntnissen leicht jungen Frauen anhangt.

Dies dauerte freilich nicht lange mehr. Bald wurde es auch 
unter den Frauen zur weitverbreiteten Modę und Manie, mit affek- 
tirter Vorliebe Griechisch statt Lateinisch zu reden, oder doch, an- 
statt den ebengenannten Vorbildern reinster Latinitat nachzuahmen, 
zierliche und zartliche griechische Phrasen in die Conversation ein- 
zumischen. Mochten dieselben auch nicht gerade von der bedenk- 
lichen Gattung sein, die der Satiriker yerzeichnet hat1 2), so scheint 
es doch schon zu Anfang der Kaiserzeit zum guten Ton gehórt zu 
haben, fertig Griechisch zu sprechen, „so wie das Erlernen des Fran- 
zósischen bei uns ein Hauptingrediens der aristokratischen Pensions- 

1) Siehe Cic. de or. III, 12; Brut. 58; Quintilian. J. O. I, 1, 6; Bd. II, 
S. 82. 155 f.

2) Iuyenal. VI, 195 zaś wozu Martial. Epigr. X, 68, 5 den Com-
mentar liefert.
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bildung ist“ (Goli Kulturbilder II, 34). Mit Talent und spielender 
Anlage ward aber auch mit der Wissenschaft kokettirt, wie dies aus 
den Briefen des Plinius und schon aus Ovid zu ersehen ist, wenn 
dieser sagt *):  Es gibt auch, doch diinn gesat, gelebrte Mad
chen ; den andern Schwarm bilden die nicht gelehrten, aber sie wollen 
doch dafiir gelten. Wie man weiss, bezieht sich in der Zeit das 
Pradikat gelehrt (doctus) insbesondere auf die Kenntniss der griechi
schen Spraclie und Literatur.

1) A. A. II, 281 Snnt tameu et doctae, rarissima turba, pnellae: altera 
non doctae turba, sed esse yolunt. 1,97 Sic mit in celebres cultissima femina 
ludos; 99 spectatum veniunt, yeniunt spectentur ut ipsae etc.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 34

Der erste Schritt auf die Bahn des literarischen Dilettantismus 
erfolgte meistens, wie des Plinius Briefe erkennen lassen, unter Be- 
giinstigung der nachsten Angehórigen und mit demBeifall gutbezahlter 
Lehrer, wie solches auch heutzutage zum Schaden der wirklichen 
jungen Talente zu geschehen pflegt. Die weiteren Fortschritte aber 
und das Kokettiren mit allerlei Kenntnissen schildert uns in seiner 
grellen Weise Juvenal in der sechsten Satire vs. 185 ff. „Was gibt 
es widrigcres, ais dass sich keine fiir schon halt, wenn sie nicht aus 
einer Lateinerin eine Griechin, aus einer Sulmoneserin eine wahre 
Athenerin geworden ist? Alles wird griechisch ausgedriickt, obglcich 
es schimpflicher fiir unsere Landsleute ist, nicht lateinisch zu ver- 
stehen. Doch verzeiht man dies noch den Madchen; du aber, die 
das achtundsechzigste Jahr belastigt, sprichst auch noch griechisch?" 
Allzugelehrte Damen halt derselbe Dichter noch fiir unausstehlicher 
ais Liebhaberinnen des Weins. „Lastig jedoch ist jene, fahrt er mit 
vs. 434 fort, welche, sobald sie sich niederliisst, den Vergil lobt, der 
sterbenden Dido yerzeiht, die Dichter vergleicht und kritisirt. Dann 
legt sie Vergil in die eine Wagschale, in die andere Homer; Gram- 
matiker weichen ihr, Professoren der Rhetorik werden geschlagen; 
die Gesellschaft schweigt, und weder ein Sacliwalter noch ein Herold 
kómmt da zu Wort, noch ein zweites Weib. Eine solche Wucht 
von Worten entstiirzt ihrem Munde, so viele Becken, so yiele Glocken 
glaubt man auf einmal klingen zu hóren. Die Frau, die du heiratest, 
mag nicht Erfahrung in der Rhetorik haben, oder dir in gedrechsel- 
ter Rede eine kiinstliche Schlussargumentation zuschleudern, noch 
soli sie alle Historien wissen, sondern einiges in den Biichern auch 
nicht yerstehen".

Der literarische Dilettantismus fiihrte die Frauen auch an die 
Pforten der Weltweisheit. Sie umgaben sich mit griechischen Philo- 
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sophen und studirten, wie wenigstens Epiktetos von seiner Zeit be- 
richtet'), vorziiglich Platon’s Republik, weil derselbe an der Mog- 
lichkeit der Beschrankung des geschleclitlichen Umgangs auf die 
Ehe verzweifelnd eine Art von Weibergemeinschaft statuiren wollte. 
Zuletzt wurde auch noch das Interesse fiir die alte Religion zur 
Schau getragen. Unter Septimius Severus veranlasste die mit griechi
schen Sophisten und Philosophen sich umgebende Kaiserin Julia 
Domna durch ihre religiósen Wunsche manche eigentiimliche Arbeit; 
freilich geschah dies erst dann, ais sie mit ihrem Gemalil Severus 
durch die Intriguen des Giinstlings Plautianus zerfallen war* 2).

>) Epiktet. ed. Firm. Did. p. 21, fragm. no. 53 śv '1’tup.t; at ywat-zet peta 
'/rpa: r/ooat r»;v UZiror-o; itoktreiay zrX.

2) Vergl. Friedlaender a. a. O. I, 408; III, 556.
s) Vergl. S. 222, Ovid's Festkalender V, 331 und bei Burckhardt Die Zeit 

Constantin’s des Grossen S. 189 f.
4) Kass. Dion 67, 8, ed. Belek. II, p. 299, 8 ort zat rtap&śoot rot opoptztu 

■»iaavro zrl. coli. Sueton. Domit. 4 nec yirorum modo puguas, sed et feminarum.

Ausser diesen Gcliisten von der altherkómmlichen Zucht und 
Sitte abzuweichen, welche im taglichen Leben und Verkehr sich 
cffenbarten, zeigte sich schliesslich zu mancher andern Verzerrung 
griechischer Yorbilder auch noch ein Zerrbild von weiblicher 
Gymnastik. Zwar hatten die Romerinnen schon im Spazieren- 
gehen gegen die Athenerinnen grosse Fortschritte gemacht (Goli 
ebenda). Besonders waren es die sich an Tempel anlehnenden oder 
um Gartenanlagen lierumlaufenden bedeckten Saulenhallen, in dereń 
Schatten sich die Schónen lustwandelnd ergingen. Es sind uns recht 
hubsche Schilderungen solcher Vergniigungsplatze erhalten, und wie 
sich im rómischen Volke die Friihlingslust auf offenem Plan ausserte. An 
den Florealien, dem Frulilingsfeste der Flora im April3), hatte Rom 
schon in friiheren Zeiten Wettlauferinnen gesehen (Juvenal. VI, 246. 
250); spater fiihrte Domitian in dem von ihm gegriindeten Stadium 
selbst den Vorsitz bei einem Wettlaufe von Jungfrauen4). Jetzt 
gab es in Rom sogar Frauen, es gab Romerinnen, die Juvenal VI, 
246 ff. schildert, wie sie tapfer den Druck eines Visirhelms und der 
iibrigen Rustung aushalten und achzend die Stosse und Hiebe des 
Schulfechtens nach der Anweisung des Fechtlehrers gegen den in 
den Boden eingerammten Pfahl (oben S. 148) in vorschriftsmassiger 
Stellung ausfuliren. Allein es waren dies keine spartanischen Uebungen, 
so dass man ihnen ais nutzlichen Fertigkeiten, wenn auch nicht ais 
systematischen Leibesiibungen einen Wert beilegen konnte, etwa wie 
jener angeblichen Schwimmkunst der Cloelia (8. 223), sondern nur 
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ein Zerrbild aus der Palastra, eine Yoriibergehende Modesache. Der 
Conflikt mit jenem alten Gesetz, dass im Gymnasium nicht das Bild 
eines Weibes aufgestellt werden solle'), ergab sich nur in den Reden 
der Declamatoren. Den Rómern war ja von jeher, wie wir bereits 
friiher wiederholt erinnert haben, die Gymnastik etwas ganz anderes 
gewesen ais den Griechen; darum bliebcn auch, nach der Einnahme 
von Athen durch die Romer, die dortigen Gymnasien geraume Zeit 
vernachlassigt (Athen. V, p. 239 A «ćxpcuv?<z td -ppaaia z~X.). In
dessen lag die Ursache dieser yerschiedenen Auffassung in der Grund- 
verschiedenheit der beiderseitigen nationalen Anlagen und Anschau- 
ungen, die man sich stets gegenwartig halten muss. Derselbe Con- 
trast ist sogar noch bei allgemein menschlichen Vorkommnissen, bei 
gewohnlichen Unterhaltungen und Festen mit Leichtigkeit zu er
kennen. So wird uns ein rómisches Volksfest mit Wettlauf und 
andern Belustigungen, nach uralter Ucberlieferung (fama manet facti), 
beschrieben von Ovid im Festkalender II, 365 sqq. die Luperkalien; 
ein anderes, mit noch derberen Geniissen, ebenda III, 523 sqq. an 
„Gartenfeste“ (Cafes-concerts und „Tingeltangel") des heutigen „gross- 
stadtischen Publikums" erinnernd. Man vergleiche etwa die Schilder- 
ung des Volksfestes Palilia bei Tibullus El. IV, 4, 73 sq. von der 
That der Tarpeja; ein Erntefest bei Yergil in den Georgica I, 346 sqq. 
Weinlese daselbst II, 530, mit gelegentlichem Schauturnen, nach der 
Art eines „Schwinget“ und Hosenlupfens der Emmenthaler in der 
Schweiz * 2), das sich mit der religibsen und nationalen Bedeutung der 
hellenischen Agonistik kaum mehr yergleichen lasst. Dagegen lesen 
wir freilich ebenda III, 17 sqq. auch die Verherrlichung eines gross- 
artigen Triumphzuges, gewissermassen des hbchsten, was den Rómern 
auf diesem Gebiet (in ludis) begehrenswert und erreichbar schien: 
zu schauen

1) Quintil. VII, 7, 5 tyrannicidae imago in gymnasio ponatnr; contra mn- 
lieris imago in gymnasio ne ponatur. Statius Achill. I, 357 lasst die Thetis 
auf Skyros sprechen: Neve exercere protervas | gymnadas aut lustris ne- 
morum concede vagari.

2) pecorisąue magistris | yelocis iaculi certamina ponit in ulmo | corporaąue 
agresti nudant praedura palaestra sqq.

34*

.................„durch die Elirenbogen 
Der Legionen trnnknes Wogen,
Des Siegers weisses Rossgespann.
Beim Jauchzen der Triumphgesange, 
Das tausendstimmig rings erschallt, 
Rollt die Quadriga durch die Henge 
Und macht am Kapitole Halt.“ (v. SchacJc.)
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§ 20.

Die antike Erziehung im Yerhaltniss zur Religion.
Fiir diesen Abschnitt unserer Darstellung ist im voraus fest- 

zuhalten, dass im Altertum kein sogenannter Religionsunterricht 
iiblich war, weder unter Griechen noch unter Romera. Ein solcher 
findet sich erst in den nachchristlichen Jahrhunderten, von der Zeit 
an, da zu den einfachen drei Gegenstiinden des Elementarunterrichts, 
Lesen, Schreiben und Reclinen, ais yierter ein schulmassiger Unter
richt in der christlichen Religion sich gesellte, seitdem die machtig 
gewordene Kirche die Erziehung der Kinder zu Mitgliedern der 
Christengemeinde fiir sich begehrte und in Folgę dessen auch die 
Uebungs- und Lesestiicke der Schule, statt aus den alten Autoren, 
aus der Bibel entnommen wissen wollte.

Gegeniiber den bekannten Zustanden undVerwickelungen, welche 
in unserer Zeit jede endgiiltige Schulorganisation zu hemmen oder 
gar zu vereiteln geeignet sind, ist es in mehrfacher Hinsicht von 
Interesse, vor allem die Griinde sich klar zu machen, weshalb unter 
den Alten, gar sehr zum Vortheile jugendlicher Eigenart und stiller 
unabhangiger Entwickelung, keiner extremen Partei es gelingen 
konnte dauernden Einfluss oder Druck auf die Erziehungsangelegen- 
heiten auszuiiben.

Die leitenden Grundsatze waren im Altertum in diesen Dingen 
so sehr durch das Herkommen befestigt und abgeklart, dass die 
„bffentliche Meinung“ dereń Befolgung und damit die ganze sittlich- 
biirgerliche Entwickelung der Jugend, wohlgemerkt immer an der 
Hand der nationalen Sitte und ohne dass jeder einzelne Hausvater 
einen eigenen Lehrplan geheischt hatte, mit Leichtigkeit nnd Erfolg 
zu iiberwachen im Stande war; und zwar um so erfolgreicher, je 
weniger fiir den bffentlichen Unterricht zumal der Jiingeren von 
Staatswegen zu geschehen pflegte.

Es gab eben damals nicht bios keine Dogmen, sondern auch 
keine Kirche, die zum Schutze der gefahrdeten Glaubenssatze gegen 
dereń Angreifer hatte einschreiten konnen. Die hellenische Religion 
war keine ubersinnliche, iiber Raum und Zeit liinausreichende, son
dern sie war mit den nationalen Einrichtungen und Anschauungen 
innig yerflochten. „Sie war eine Volks- und Staatsreligion, und ihre 
Erhaltung die Bedingung sowie die Biirgschaft des bffentlichen Wohl- 
standes" (E. Curtitis Gr. Gesch. III, 56). Der Hellene war noch
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nicht bis zum Bruche zwischen Geist und Natur yorgeschritten; sein 
einziges Streben ging dahin, Mensch zu sein, sich wohl zu fiihlen 
auf Erden und die schóne harmonische Wirklichkeit in gleichmas- 
siger Ausbildung des Geistes und Kórpers zu entfalten. „Was iiber 
das irdische Leben hinauslag, war ihm also nichts erfreuliches, er 
konnte bei dem Tausche nur verlieren. Darum stehen die Todten 
viel tiefer ais die Lebenden“ (Goli Kulturbilder II, 73.).

Die griechiscli-rómische Religion gehórt bekanntlich dem grbs- 
seren Stamme des Indogermanischen an. Zwar ist bislang die Kennt- 
niss der Mythologie oder der Religionswissenschaft, abge- 
sehen liier von einigen neueren Grundziigen fur eine yergleichende 
Mythologie, noch nicht so weit yorgeschritten, um die Art und Weise, 
wie das religióse Bewusstsein in der Jugendzeit der Nationen sich 
bildet ’), móglichst sicher auch fiir diesen Zusammenhang mit dem 
Indogermanischen nachweisen zu kónnen. Indessen tritt immerhin ais 
Motiy fiir die Bildung der griechischen Religion eine grosse histo- 
rische Beweglichkeit heryor, mit jenem plastischen Formensinn, der 
sich besonders in der objektiven Natur wirksam erweist und die ge
sammte aussere Umgebung ziemlich rasch mit seinen Idealen durch- 
dringt. Da sehen wir dann deutlich die Vorstellungen von den Gót- 
tern mit dem Fortschritte der Cultur gleichfalls fortscheiten; und je 
nachdem die wohlthatigen oder schreckliaften Naturkrafte ais per- 
sonificirte Gottheiten heryortreten, erlangen sie allmahlig eine be- 
stimmte ethische Bedeutung. „So kónnen wir in der klassischen 
Periode des alten Hellas glcichzeitig die Spuren der altenNatur- 
bedeutung der Gotter neben der ethischen Bedeutung 
entdecken, und neben beiden stand die Ausartung des rohen Volks- 
aberglaubens, die in der Religionsiibung des taglichen Lebens weit 
mehr heryortrat, ais wir nach den herrlichen Ueberlieferungen helle- 
nischer Dichtkunst und Plastik yermuten sollten. So kann die Re
ligion gleichzeitig dem ethischen Fortschritt dienen und Greuel hei- 
ligen, wahrend sie, dem Volkscharakter entsprechend, die bunten 
Gebilde einer Ideenwelt in eigentiimlichen Formen entfaltet“ (Lange 
Geschichte des Materialismus S. 537.).

Nicht eine Verfluchtigung des Leiblichen in das Transscendente, 
sondern dessen Reinigung und Lauterung beabsichtigt also der nationale 
Geist der Hellenem Er idealisirt das Conkrete und stellt in den

i) Vergl. besonders die einschlagigen Aufsatze von Muller Der semi-
tische Monotheismns, Polytheismus der arisclien Race etc. 
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mythologischen Individuen, nach jenem Momente rascher Entwicke
lung, wirklich culturgeschichtliche und padagogische Ideale dar. 
Naturlieh wird der culturgeschichtliche Fortschritt nicht von den 
chthonischen, wohl aber von den Góttern der Intelligenz aufgezeigt; 
so ist bei dem jungsten Gotte, Dionysos, dieser Verlauf ganz ent- 
schieden ausgedriickt, er wird von Hermes erzogen. Alles ist da 
einmal Zogling gewesen, besonders die Heroen.

Auch die Sittlichkeit der Alten stand mit der Religion im in- 
nigsten Zusammonhang. Ilire Gotter forderten ais Lenker der sitt
lichen Weltordnung und Vollstreckcr ihrer Gesetze von denMcnschen 
die Erfiillung der sittlichen Pflichten, belohnten das Gute und be- 
straften das Bose. Dieses Wesen und Walten aber der Gotter ver- 
gegenwartigte den Griechen in anschaulichster Weise ihre Poesie; 
an dieser musste sich demnach die Jugend bilden. Durch die Theil
nahme an óffentlichen Festen, durch die Zucht des Ilauses und durch 
die Pietat der Familie >), insbesondere durch das bildende Element 
der Kunst und derPoesie wurde der religiose Sinn in der Jugend 
genahrt. Durch die Vcrgcgenwartigung der sittlichen Machte des 
Himmels sollte die sittliche Kraft der Massigung und Selbstbeherrsch- 
ung, der Hingebung fiir das Gemeinwesen entwickelt werden. Darum 
war man auch tief durchdrungen von der Ueberzeugung, dass die 
Erziehung davon ausgehen miisse, der Jugend Ehrfurcht und 
Scheu vor den Gottern einzupragen, dass sie also eine religiose 
Grundlage haben miisse* 2). Die religiose Poesie war deshalb ein 
wichtiges Erziehungs- und Bildungsmittel. „Religion und Staat waren 
bei den Griechen nicht verschieden; der Staat war nichts ais die 
Prasis der Religion selbst. Die Gestalten und Gotter der Eeroen, 
wie sie die Poesie in den Hymnen- und Chorliedern feierte, mussten 
auf die Knaben einwirken; durch die Rhythmen dieser Chorale sollten 
sie zu Ordnung und Mass, zur Mannlichkeit und Tapferkeit gestimmt 
werden. Was sie gelernt, kam unmittelbar zur Anwend- 
ung; die Chorale, welche den Knaben und Junglingen eingeiibt 
waren, trugen sie an den Festen der Gotter vor, der Cultus 
selbst war ihre beste Schule“ (Max Dunker Geschichte der 
Griechen I, S. 595.).

') Cf. Pindar. Olymp. VII, 91 Sasi;, a,rs ol irarepio^ ópilat ępevec aya&ioy 
Qpaov.

2) Cf. Stob. Foril. ed. Gctisf. I, p. 27, no. 66 o’.5dsxeiv Sst roóę veoję eę 
apyac rdv re r<ov OeuJy r.pdv xal rav ~<dv vop<ov. ex rioySs yap ęavepov ort
epyov dvHpoI-n'.vGv xa'. ptcę oatcorarGę re xal Ebae^etac ueOeęet xal óp^OKAcet.
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Im Cultus (Opijazsta) oder der Verausserlichung des religiósen 
Bowusstseins liegt, wie man sieli kurz ausdriicken kann, ein Wirken 
der Gótter auf die Menschen und der Menschen auf die Gótter vor; 
ein geisterbannendes Element, nach oben zum Góttlichen, gleichsam 
einBeimwortnehmen des Gottes: Wenn ich dir jemals fette Schenkel 
geopfert habe u. s. w.; nach unten fur diejenigen, die sich am Cultus 
betheiligen. Der Cultus geht also hervor „aus dem Bewusstsein der 
Abhangigkeit und Bediirftigkeit, und seine Anfange gehóren einer 
Zeit an, der ein wiirdiger Begriff von den Gottern und ihrem Ver- 
haltniss zur Menschheit noch fremd war“ (Schomann Gr. Alt. II, 134). 
Wo die Religion naturwuclisig entsteht und nicht doctrinar gegeben 
wird, ist der Cultus entweder ein Cultus der Gesammtheit, ein National- 
cultus, oder ein Cultus der Einzelnen, ein Familiencultus. Bei den 
Alten ist auch der Cultus von Staat und Familie nicht getrennt, wah
rend er beispielsweise im Christentum und im Muhammedanismus 
ais ein drittes zwischen Staat und Familio eingeschoben ist. Die 
za-rptuo'. hsot oder diejenigen, von denen die Vater ihre Abstammung 
herleiten, sind ebenso gut ais die itarptot Osoi, die schon von den 
Vorfahren verehrten, staatliche Gótter. Daneben stehen die 
Ssot im Cultus einzelner Geschlechter; auch werden noch $svtzo'i Osot 
gelegentlich recipirt, zumal bei den Rómern. Allein zu einer Dog- 
rnatik, wie im Christentum und im Muhammedanismus, kómmt es 
dabei nicht. Die Spuren, welche sich von einem dogmatisch-fanatischen 
Festhalten am Yolksglauben finden, z. B. in dem Verfahren gegen 
Anaxagoras, Sokrates, Aristoteles u. a. haben, wie wir gleich sehen 
werden, wegen des Politismus der Religion eine politische Bedeutung.

Wenn wir nun auch nicht gerade die Macht des Cultus und 
dessen Wirkung auf eine fortwiilirende Kraftigung und Neubelebung 
des Glaubens hier nachzuweisen haben, so diirfen wir doch ais aus- 
gemacht annehinen, dass in der Frómmigkeit der Griechen bei weitem 
das grbsste Gewicht auf der Beobachtung der Cultusformen lag, der 
feststehenden, von den Gottern selbst geforderten gottesdienstlichen 
Gebrauche. In der legalen Leistung dieses Ehren- und Dankzolles 
an die Gótter fand insbesondere der grosse Haufe seine Beruhigung 
und betrachtete, wie Platon selbst gesteht, den Cultus ais eine Art 
von Tauschhandel zwischen Gottern und Menschen. Aus diesem Ge- 
sichtspunkte war der Cultus et was, was die Gótter von Rechtswegen 
zu fordem, die Menschen von Rechtswegen zu leisten haben. Aller
dings scheint bei den Griechen ein Ceremoniell nicht eben angstlich 
eingehalten worden zu sein, wahrend man sich in Rom auch mit 
einer nicht mehr verstandenen Formel noch lange begniigte oder 



536

auch qualte. Der Grieche hat deshalb keine eigentlichen feststehenden 
Gebetsformeln wie der Romer, jeder betete seine Worte gleichsam 
ais eigener Techniker. Ueberhaupt ist im Hellenischen dasjenige, was 
ungefahr „Frómmigkeit“ heissen konnte, nicht gerade positiv oder 
aktiv; namentlich nicht mit „werktliatiger Liebe“, z. B. Almosengeben, 
verbunden. Ein Monte di pieta, wie die Romanen die Sache charakte- 
ristisch benennen, ist dort undenkbar. Sie ist mehr negativ, im Sinne 
der Scheu, weil der Mensch doch den Góttern nicht gleichsteht, oder 
gar der angstlichen Furcht vor der Missgunst der Gotter (<p&ovoę, to 
flstov 7tav sort tp&o'.epov, Herodot. passim), welche iiber jeder Ausge- 
lassenheit (uflpt;) der Menschen wacht. Bekanntlich ist dies die Grund- 
auffassung bei den Tragikern, ohne dass wir diese darum ais „Reli- 
gionslehrer“ (mit Bernhardy) zu bezeichnen brauchen. So gibt es 
bei den Hellenen eigentlich keine religióse Ethik, im Ganzen viel- 
leicht nur eine menschliche, die natiirlich wiederum ais menschlich- 
politische oder hellenische Ethik sich gestaltet. Kaum bei dem Eide 
spielt das Religióse herein; auch wird dieser stets bei der Staats- 
gottheit geschworen; ebenso sind die Initialopfer bei Volksversamm- 
lungen und andern Gelegenheiten religióse Politik. Dass also obiges 
Rechtsverhaltniss zwischen dem Góttlichen und Menschlichen von 
den Angehórigen des Staates respektirt werde, dafur sorgt der Staat; 
er ahndet alles, wodurch es verletzt wird Was den Góttern zukómmt 
und gebiihrt, das Eigentum, das sie besitzen, die Ehren und Opfer, 
die man ihnen schuldet, und alles, was in naherer Beziehung zu ihnen 
steht, wird unter der Kategorie des tspov begriffen, eines Wortes, 
welches sich zwar oft, aber doch nicht immer, durch unser „heilig“ 
wiedergeben lasst >). Wer die tępa respektirt, der gilt vor dem Ge- 
setze ais ein ooto; und edosfhj;, wer sie verletzt, der macht sich der 
aaś^eta schuldig1 2).

1) SWw/ntum Gr. Alt. II, 153 und Anm. 1 iiber die Etymologie von tepó;.
Zu welcher Spitziindigkeit der Unterscheidung man dabei kommen konnte, 

zeigt ein Beispiel bei Demosth. adr. Lept. § 125 fi’., wo yon Leistungen fur Cultus- 
zwecke die Rede ist.

Der althellenische Begriff von Recht und Gesetz unterscheidet 
sich von dem der Neueren und der Romer in der Periode juristischer 
Bildung dadurch, dass bei den Hellenen im Gesetze religióse, 
ethische, politische Pflichten in untrennbarer Mischung ver- 
einigt sind, wahrend von den Romern zuerst und durch sie bei uns 
eine móglichst scharfe Scheidung des Religiósen und Sittlichen vom 
Rechtlichen durchgefuhrt und dem Gesetz das letztere ausschliesslich 
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yorbehalten worden ist (Oncken Aristot. Staatslehre I, 215). Darum 
bezeichnet auch der Grieche Sitte und Gesetz mit einem und dem- 
selben Worte, da er keinen Unterschied zwischen ihnen konnt; aber 
auch die „Anerkennung einer weitgehenden individuellen Freiheit, 
die uns selbstyerstandlich ist, nicht bios, weil wir den Bereich des 
Staatsgesetzes enger, sondern auch weil wir das Mass der sittlichen 
Verantwortung weiter fassen, felilte der Weltanschauung der helleni
schen Philosophen, und darum wird es uns schwer, einen strengen Zu
sammenhang zwischen Ethik undPolitik zu begreifen“ (Oncken 1,168). 
Nicht die Religionslehrer desVolkes waren es, die das mythologisch- 
religióse Bewusstsein schematisirten und in „Katechismenu brachten, 
sondern die speculirenden Sophisten und Grammatiker, unter dereń 
Messer die eigentliche Religion schwindet; ja theilweise wird sie 
gerade yon der Sophistik bereits ais Erfindung pfiffiger Staatsmanner 
bezeichnet1), oder es wird durch den Euhemerismus der ganze Mythos 
auf die politische Geschichte, apotheosirte Kónige u. dgl. reducirt. 
Allein das damalige Priestertum bewegte sich ausschliesslich in der 
Ausiibung des Cultus. Die Verurtheilung des Sokrates erfolgte nicht 
durch die Intrigue oder den Fanatismus einer Kastę, sondern durch 
den Mangel an Reclitssinn. Schon wird der Einfluss des Religiósen 
und des Cultus auf die Ethik zusehends geringer, denn das Religióse 
wird durch die sophistische Aufklarung zersetzt. Die Ethik tritt aus 
der Religion allmahlig heraus und stellt sich mit einer gewissen doctri- 
naren Selbstandigkeit dar, bis dieselbe in der Verkommenheit der 
Zeit ais populare Philosophie noch den einzigen Halt óffentlicher 
Gesittung verleiht, in den stoischen Lehren namlich, gegeniiber dem 
Epikureismus.

i) Yergl. Kritias bei Sextus Empir. IX, 54; Polybios VI, 56, dazu Mark- 
hauser Der Geschichtschreiber Polybius, Muncheii 1858, S. 111,

In Athen hatte bekanntlich der Areopag die durch das Alter 
geheiligten Einrichtungen und Culte zu beschirmen, also auch die 
von den Vatern uberkommene Religion. Wer eine fremde Religion 
und den Dienst fremder Gottheiten einzufuhren sich unterfing, konnte 
wegen Gottlosigkeit (aoś^sta) yerklagt werden. Denn die Ehren der 
Gottei- werden nur erhalten, so lange der Glaube an die Gótter im 
Staate besteht; wer diesen Glauben antastet, verletzt die Gótter 
selbst. Jedoch unterscheidet sich in diesen Dingen die Solonische 
Gesetzgebung von der Lykurgischen deutlich dadurch, dass sie nicht 
zugleich blinden Gehorsam und Glauben ais dem Gesetze entsprechende i) 
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Sinnesart begehrt, sondern immer eine rege Verstandesthatigkeit, ent- 
schiedenes Urtheilen, Stellungnelimen. Wie jeder im Innern iiber 
Dasein und Wesen der Gotter denkt, das ist seine Sache, der Staat 
kiimmert sieli darum nicht, so lange einer nur thut was ihm obliegt, 
und unterlasst was ihm verboten ist. „Wenn er aber seinen Un- 
glauben oder seine Nichtacbtung der Gotter óffentlich zur Schau 
tragt, die Gotter und denCult verhóhnt, seine Gesinnung auch Andern 
mittheilt und sie in ihrem Glauben irre macht, so achtet der Staat 
mit Yollem Rechte sich yerpflichtet, dergleiclien nicht zu dulden und 
den, der es thut, zu bestrafen“ ')•

Eine Art Religionsunterricht liegt bei den Griechen einzig und 
allein in den Mysterien vor2). Dass in diesen Mysterien unter andern 
besonders die Idee der Unsterblichkeit gehegt wurde, ist nach den 
Angaben der alten Berichterstatter selbst nicht zu bezweifeln, wie 
stark man auch hieriiber gespbttelt und gedeutelt hat. Der attische 
Staat wird wohl gewusst haben, warum er die Reinhaltung der Myste- 
rienlehren so gut wie das auf die Feier der Mysterien Beziigliche mit 
besonderer Sorgfalt und einer argwbhnischen Wachsamkeit pflegte 
und schiitzte. In der alteren Periode, in welcher der Staat, ais 
W achter der Sitten, iiber die Grundsatze der Erziehung wachtę, 
wurden deshalb auch die Lehren der Philosophen in sittlicher Hin
sicht controlirt und blieben Manner und Schriften, die in dieser Be
ziehung Bedenken erregten, nicht immer unbehelligt. Damals gerade 
iibte der Areopag, wie bemerkt, eine gewisse Aufsicht iiber das Thun 
und Treiben auch der Epheben (Bd. II, S. 73), jedoch scheint die
selbe erst seit Solon an Ausdehnung gewonnen zu haben, indem sie 
prohibitiv, durch Abschreckung und Warnung, Einfluss auf die Er
ziehung zur Sittlichkeit zu gewinnen suchte und nur im Fali eines 
Vergehens gesetzlich einschritt und bestrafte. Ueber Asebie richteten 
iibrigens ausser dem Areopag auch die heliastischen Tribunale, jedoch 
so, dass bei Vergehen gegen die Mysterien nur Eingeweihte ais Bei- 
sitzer fungiren konnten. Besondere geistliche Gerichte gab es nicht, 
ausgenommen, dass in gewissen, hier nicht naher zu erórternden 
Fallen die Eumolpiden ais ein solches fungirt zu haben scheinen 
(Schomann II, 155).

>) Schómann Gr. Alt. II, 154. Vgl. iibrigens jetzt Foucart a. a. O. S. 127 ff. 
legislation athenienne snr les cultes etrangers.

2) Fournier 1. c. p. 32 la religion n’a jamais fait une branche particuliere 
de 1’instruction chez les anciens, si ce n’est pour ceux ąui etaient inities dans 
les mystires.
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Nehmen wir Umgang von dem hochst mangelhaften Rechtssinn 
jener Zeiten, so sind allerdings die uns iiberlieferten Beispiele yon 
Religionsprozessen nicht ausreichend genug, um den Athenern 
auf Grund derselben „Intoleranz“ yorzuwerfen. Sie beweisen alle nur 
so yiel, dass man den heimischen Cultus nicht angetastet, die Gotter 
um das yon Reclitswegen ihnen Gebiihrende nicht yerkiirzt wissen 
wollte. In diesem Betreff ist noch E. Curtius zu weit gegangen, wenn 
er in der Griechischen Geschichte III, 117 von einer Feindschaft 
der priesterlichen P a r t e i spricht, „welche im Finstcrn schleichend 
nur bei einzelnen Gelegenheiten ais eine Macht in Athen zum Vor- 
schein kam, eine Partei, die iiberall, wo geistige Bewegung war, 
Freigeisterei und Ketzerei witterte. Sie konnte yon ihrem Standpunkte 
die Religiositat des Sokrates so wenig anerkennen, wie die Staats- 
manner (also eine dritte Partei?) seine biirgerliche Tugend“. Sehr 
wahr und objektiv, ohne den Stachel eines „Culturkampfes“, lasst sich 
dagegen iiber diesen Punkt Dumont aus *)•

Man ist in unserer Zeit allzuleicht geneigt, sich die Sache so 
vorzustellen, ais ob unter den Alten die philosophisch Gebildeten 
iiberhaupt der Volksreligion feindlich gegeniibergestanden waren. 
Mit Unrecht; denn es lehrte ja kein System fórmlich den Atheismus, 
und dann waren die Anhanger desselben iiberhaupt niemals beson
ders zahlreicli. Die Epikureer z. B. oder die Skeptiker blieben nicht 
etwa grundsatzlich den Cultushandlungen ferne; auch nahmen die 
ersteren die Existenz unzahliger ewiger seliger Gotter an und leug- 
neten bekanntlich nur ihre Fiirsorge fiir die menschlichen Dinge; 
der Skepticismus aber bestritt nur, dass sich das Dasein der Gott
heit beweisen lasse. Wenn aber selbst ein Lukianos keine Ver- 
folgung zu erleiden hatte, so darf man hieraus noch lange nicht auf 
eine allgemeine Gleichgiiltigkeit seiner Zeitgenossen gegen die yon 
ihm yerspottete Religion schliessen. Wie schon bemerkt, waren also 
jene polizeilichen Beschrankungen der Glaubensfreiheit, die uns aus 
Athen bericlitet sind, durcli die Rucksiclit auf das Wohl des Ganzen 
geboten. Der Gehorsam, den der attische Staat auf diesem Gebiete 
verlangte, bestand lediglich in Anerkennung der Gotter und Cultus- 
gebrauche, ohne eine bffentliche Religionslehre yorzuschreiben oder 
einen Kanon der Orthodoxie aufzustellen. So wurde Anaxagoras

i) I, p. 254 są. 1’intolerance etait toute patriotiąue etc. Eingehend und 
yerstandig handelt Foucart Des assoc. religieuses chez les Grecs p. 64 sąą. von. 
der Einfiihrung der $evizot heoi.
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des Atheismus bezichtigt, weil er die Sonne fiir eine gliihende Masse 
erklart hatte und zuerst die Idee eines von der Materie gesonderten 
Weltgeistes lehrte. Er ware beinahe mit dem Tode bestraft worden; 
des Perikles Dazwischentreten rettete sein Leben, aber er ward um 
fiinf Talente gebiisst und mit Ausweisung bestraft. Auch Aspasia, 
die Freundin des Perikles, wurde der Religionsverletzung angeklagt 
und von dem grossen Staatsmann selbst durch eine Rede nebst 
Thranen vertheidigt. Der beriihmte Sophist Protagoras wurde 
wegen einer atheistischen Schrift, eigentlich bios wegen der mass- 
vollen Eingangsworte derselben, dass er nicht wisse, ob die Gótter 
seien oder nicht und wie sie beschaffen seien ’), von den Athenern 
yertrieben; seine Schriften aber wurden, nachdem sie durch óffent- 
lichen Aufruf ihren Besitzern abyerlangt worden, auf dem Markte 
yerbrannt. Auch des Diagoras von Melos Schriften wurden con- 
fiscirt und yerbrannt, weil er die Volksreligion der Athener darin 
heftig angegriffen hatte; ihm gegeniiber war man so skrupulós ge- 
wissenhaft, dass alljahrlich eine Belohnung von einem Talent Silber 
yerheissen wurde, wenn einer den Atheisten, der inzwischen auf der 
Flucht seinen Tod in denWellen gefunden hatte, todt oder lebendig 
einliefern wiirde. Einen anderen Sophisten, Prodikos, wieś der 
Gymnasiarch aus dem Gymnasium hinweg ob seiner ungeeigneten 
Gesprache, durch welche die Jugend yon dem Gótterglauben ab- 
spenstig werde (Pseudo-Plat. Eryx. 15, p. 399 A). Ebenso wurde 
Theodoros aus Kyrene wegen Unglaubcn verfolgt. Stilpon 
wurde vom Areopag ausgewiesen, nachdem er scherzend gesagt hatte, 
die Athena des Pheidias sei keine Góttin, weil sie nicht des Zeus, 
sondern des Pheidias ware. Von dem bekannten Prozess des So
krates war bereits die Rede; die Verurtheilung war darauf ge- 
griindet, dass er neue Gótter einfiihre und die Jugend verderbe. 
Dagegen war es wiederum lediglich ein politischer Tendenzprozess, 
wenn der Hierophant Eurymedon gegen Aristoteles eine Klage 
der Gottlosigkeit, wegen irreligióser Lehren oder Verse, erhob. Ari
stoteles musste ais der Sohn eines kóniglich makedonischen Leib- 
arztes, ais Freund des Antipatros und ais eifriger Anhanger des 
hellenischen Berufes seines Kónigsliauses, in der stiirmischen Auf- 
regung der Zeit schon aus Klugheitsrucksichten Athen yerlassen. 
Weil man ihm eine strafbare politische Handlung nicht nachweisen

1) Diogen. Laert. IX, 8, 51. 52, ed. Did. p. 239 sq. itepi ub 8eiuv ouż śyut 
eiSbai O'J&’ <uj ebb o-jft’ oóz yap ta za)luovra dSbai, rj re dbp.ótr;; zai
Ppayjj ab ó (3io; ro5 cbSpmrzoj.
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konnte, griff man eine Seite auf, wo jeder Philosoph verwundbar isty 
man klagte ihn der Grotteslasterung an, und Aristoteles siedelte, den 
Athenern die Gelegenhcit entziehend, sich noch einmal an der Philo
sophie zu versiindigen (Origenes adv. Celsum I, 51), noch in seinen 
letzten Tagen nach Chalkis iiber, wo er das Jahr darauf starb. Auch 
gegen Theophrastos soli die Anklage wegen Gottlosigkeit erhoben 
worden sein *)•

1) Vergl. Dr. Glaser in Noack's Jahrb. fiir speculative Philos. 1846, S. 86 ; 
Welcker im Rhein. Mus. 1833; wegen der Anklage óasSsia; gegen Aischylos vergl. 
Schneidewin Philol. III, 366; wegen jener gegen Aristoteles A. Schafer Demosth. 
III, 329. Ueber die Anklage gegen Phryne und Theoris vergl. Foucart Des assoc. 
religieuses chez les Grecs p. 134 sq.

2) Strabon X, 3, 18, p. 722 'AO^aioi 8’ uionsp uśpi -a a/.ka <p iXo ośi-s; 
S'.ariXouatv, outio zat T.epi tou; Hsouę- -o/.Xa yap ruiv £rnz<uv [epwv napeSe^auTO, <uots zal 
ezu>[i<u8v]$)]aav, za! zal ra ©pazia zal Ta 4>pvfia. Von der Ansiedelung fremdlandi- 
scher Gottheiten im Peiraieus handelt eingehend Foucart a. a. O. S. 85. 88. 160.

3) Beispiele bietet Schumann Gr. Alt. II, 156.
4) Vergl. C. J. Att. II, no. 168; U. Kohler im Hermes Bd. V, 351.
5) Hesiod. fragm. 185, ed. Góttl. p. 293 vópo; o’ ap/aio; aptSTo;.

Noch in der spateren Periode finden wir uberall eine regel- 
massige Betheiligung am Gottesdienste, so dass eine ganzliche Unter- 
lassung der iiblichen Gebrauche immerhin leicht Anstoss erregen oder 
doch ais Ausnahme auffallen konnte. Lukianos erzahlt, wie gegen 
den Philosophen Demonax in Athen sich Anklager erhoben, weil man 
ihn niemals opfern sah und er allein von allen nicht in die Eleusi
nischen Mysterien eingeweiht war; doch habe derselbe den ihm in 
der Volksversammlung drohenden Sturm, wobei man bereits Steine 
gegen ihn erhoben hatte, zu beschwichtigen verstanden (Lukian. 
Demon, ll.)1 2).

In jeder anderen Richtung also, die bezeichnete allein ausge- 
nommen, ging bei den Athenern die Toleranz sehr weit, wie man. 
unter anderm aus der alten Komodie sich uberzeugen kann. Diese 
durfte es sich bekanntlich erlauben, die Gotter selbst auf der Biihne 
in unwiirdiger und lacherlicher Gestalt vorzufiihren 3). Dass iibrigens 
der Isisdienst in Griechenland schon vor der Griindung Alexandriens 
Aufnahme gefunden, zeigt eine neuentdeckte attische Inschrift, in 
welcher wir abermals einen Beweis fiir die gepriesene cpi/.olsGa izspl 
tou; Oeou; erkennen diirfen4). Wiewohl nun der Grundsatz galt, das 
Beste sei Festhalten an dem Herkommlichen 5j, so konnte es doch 
auch im Cultus nicht an aller Neuerung fehlen. Mit der Zeit musste 
eben doch unvermeidlich mancher ehedem heilig geachtete Cult und 
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sorgsam beobachtete Brauch in Nichtachtung verfallen oder ganzlich 
eingestellt werden ')• Schon im Zeitalter des Aristophanes nannte 
man beispielsweise das Alte und Einfaltige dipolienmiissig (Stitoktcodt], 
cf. Nubb. 971), indem das uralte Fest der Dipolien* 2) mit seinen 
symbolischen Gebrauchen nunmehr fiir lacherlich und abgeschmackt 
gehaltcn wurde.

1) Sehr gut handelt dariiber Foucart a. a. O. S. 83. 127 ff. 136. 155 gegen- 
iiber der einseitigen Auffassung des Gegenstandes bei Wescher Revue archeol. 
1864, II, p. 460; 1865, II, p. 214, und tei Renan Les Apótres p. 250.

2) AiuóZsta, die Handschr. des Hesych. I, p. 993 hat ńtiitokbia.

Das obige mit Beispielen belegte Verfahren gegen einzelne 
Lehrer der Philosophie mittelst restriktiver und nicht praventiver 
Massregeln bleibt indessen charakteristisch genug. Wie schon Glctser 
a. a. O. S. 87 bemerkt hat, erinnert dasselbe an eine gewisse Be- 
schrankung der Pressfreiheit, ohne dass man es geradezu ais einen 
Eingriff in die Lehrfreiheit bezeichnen darf. Vielmehr ergab sich 
dasselbe aus den unausgebildeten Rechtsvcrbaltnissen, wobei immer- 
hin die wirkliche oder vermeintliche Uebertretung des Gesetzes be- 
straft wurde und nur das Mass der Strafe ausser Yerhaltniss war 
zur Vergehung. Eine Trennung der Kir che vom Staate 
kam den Alten niemals in den Sinn, aus dem einfachen Grunde, weil 
sie eine Gegeniiberstellung von zwei Faktoren wie Staat und Kirche 
gar nicht kannten. Eine solche wiirde ihnen sicherlich ais Frevel 
an der Wiirde des Staats vorgekommen sein. Der Staat ward von 
ihnen selbst ais eine gottliche Stiftung angesehen, Religion und Cultus 
ais ein organisches Glied des Staates. Ais innig verwachsen mit dem 
Staatsorganismus waren daher die religiósen Einrichtungen nur Glieder 
eines Ganzen, und nach der Ueberzeugung jener Zeit bildete nicht 
die alleinige Kirche, sondern der Staat selbst und das Leben im 
Staate den Menschen zur Menschlichkeit, Sittlichkeit. Darum iiber- 
liessen auch, wie gesagt, die Staatsgesetze den Glauben, die religióse 
Gesinnung, dem Gewissen der Einzelnen, bekiimmerten sich nur um 
die gesetzmassige Stellung und Haltung der Burger gegen die Staats- 
culte, und sorgten fiir religióse Belehrung des Volkes durch Wort 
und Schrift in keiner Weise. Erst ais das Heidentum dem Andringen 
des Christentums mehr und mehr unterlag, rief der Missionseifer des 
Kaisers Julianos, des Abtriinnigen, eine Art von Religionsvortragen 
ins Leben, indem die Priester und Lehrer in Tempeln und Schulen 
uber die heidnischen Mythen in der allegorisch erklarenden Weise 
der Neuplatoniker predigen mussten (S. 460).
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Die ao aufgefassten religiósen Pflichten treten aber nicht etwa 
bios im bffentlichen und politischen Leben der Ilellenen bedeutsam 
hervor, auch im hauslichen und Privatleben begegnen sie uns viel- 
fach, und zwar, wie bereits angedeutet wurde, in einer Weise, die 
den nach einer heute beliebten Auffassung nahe liegenden Gedanken 
an einen starkverbreiteten Unglauben oder fruhzeitigen Indifferentis- 
mus „aller Gebildeten" gar sehr zuriickdrangt. Es ist hier nicht 
der Ort, um die zahlreichen Zeugnisse fiir den Glauben an eine auf 
den Willen der Gótter beruhende und durch ihn aufrecht erhaltene 
sittliche Weltordnung anzufiihren, die noch in der Periode der Theo- 
krasie 9 und selbst bei den Spatlingen der griechischen und romischen 
Literatur uns uberall begegnen. Dieses tiefreligibse, immer neu 
fortwirkende Moment muss aber fiir uns in Betracht kommen, 
wenn wir uns eine richtige Yorstellung machen sollen yon der merk- 
wiirdigen Lebenskraft des Heidentums bis herab auf jeno Zeit, da 
der Sieg des Christentums mit der Gewiihrleistung der yollkom- 
menen Religionsfreiheit seiner Bekenner durch Constantin bereits 
entschieden war. Jetzt gewahrte ja der alte Glaube keinen Vortheil 
mehr, nur LTngemach und Yerfolgung trug er seinen Anhangcrn ein. 
Ware das Heidentum schon seit Jahrhunderten, wie die gewbhnliche 
Annahme lautet, in Auflósung und Verfall begriffen gewesen, dann 
hatte sich doch in der kiirzesten Zeit sein yblliger Untergang in der 
Alleinherrschaft des Christentums yollziehen miissen. Man weiss 
aber, dass der Todeskampf der alten Religion noch mindestens zwei 
Jahrhunderte wahrte, und dass derselbe schliesslich damit beendigt 
■wurde, dass gewisse unzerstórbare Elemente des Heidentums in neuen 
Formen im Christentum Aufnahme fanden, ais unabweisbares Be- 
diirfniss eines grcssen Theiles der Menschen.

Wenn wir nunmehr, nach diesen allgemeinen Betrachtungen, 
den Einfluss der Religionen des Altertums auf die Erziehung im 
Einzelnen wurdigen, so wurde in dieser Hinsicht schon friiher ge- 
zeigt, dass die Griechen das neugeborne Kind durch einen religiósen 
Akt dem Schutze der Gótter anzuempfehlen pflegten. Es gab natur- 
gemass zahlreiche Schutzgeister in der hellenischen wie in der rómi- 
schen Religion, dereń Walten sich auf ein engbegrenztes Gebiet 
oder auch nur auf Momente des Lebens erstreckte und dereń 
Cultus z. B. im Dienste der christlichen Engel fortdauerte. Nach 
dem Zeugnisse Tertullian’s (De anima c. 39) war zu seiner Zeit noch 
immer der Tag, an dem das Kind zum erstenmal festen Stand auf 

i) Yergl. Friedlainder III, 450,
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dem Boden gewann, der Góttin Statina heilig. Immer noch schwuren 
damals Fuhrleuto und Maulthiertreiber bei der Pferdegóttin Epona 
(S. 251; rreller Rom. Mythol. S. 594 f.) u. dgl. In zalillose Einzel- 
wesen lóste menschliche Schwache und Hiilfiosigkeit den Begriff der 
Gottheit auf, um durch Yermehrung der gottliclien Personen sich 
den Verkehr mit der hbheren Weit zu erleiehtern oder zu sichern. 
Erscheinungen und Wirkungen, die tief ins Mensclienleben eingriffen, 
wurden solchergestalt immer von neuem zu gottliclien Persónlichkeiten, 
nach Art jener Getreidegóttin (Annona), die seit der Kaiserherrschaft 
in Rom verelirt wurde (Preller R. Myth. S. 621 f.) Selbst in der 
Aufnahme und Assimilirung heterogener Elemente aus orientalischen 
Religionen erwies sich geraume Zeit hindurch die nachhaltige Kraft 
der griechisch-rómischen Religion. Die alten Gotter erschienen 
Griechen und Romern unter allen Góttern der Weit immer wieder 
ais die menschlichsten, zu denen sich das menschliche Herz unwider- 
stehlich hingezogen fiihlte. Nicht sie verwandelten sich in der 
Phantasie der Glaubigen in die barbarischen Gotter, sondern diese 
nahmen vielmehr mehr oder weniger von der Persónlichkeit der 
griechisch-rómischen an, grossentheils auch dereń Namen (Friedlaender 
III, 444. 452).

Regelmassig wiederlcehrende Feste und Aufzuge, an denen sich 
die Jugend erst passiv ais Zuschauer und mit der Zeit aktiv bethei- 
Jigte, fiihrten dieselbe in einen Cyklus von religiósen Handlungen 
und Gebrauchen ein, an dessen bestimmter Folgę sie unmerklich 
einen Massstab fiir das eigene Emporstreben und Umsichgreifen in 
den heimischen Verhaltnissen und nach dem Beispiel der Erwachsenen 
gewann. Ohne eigentlichen schulmassigen Unterricht in religiósen 
Dingen und ohne besondere Veranstaltungen ergriff die Gewalt der 
Traditionen die heranwachsenden Geschlechter, zumal die mann
liche Jugend; an solchen, bald wirklich religiósen bald hóchst mensch- 
lichen Akten erlernte sie Religion und Ethik. Wenn der romische 
Vater in seinem Hause, oder, insofern ihm priesterliche Functionen 
oblagen, in einem Heiligtume der gens oder des Staates opferte, 
leisteten die Kinder den Dienst der camilli, der Opferknaben (pueri 
ingenui patrimi matrimi) bei den Opfern und Spielen]). Die Er- 
weckung und Gestaltung des religiósen Lebens in dem Kindc blieb 
dem Cultus iiberlassen. Man glaubte also ebenso wenig das religióse 
Element vor der Jugend geflissentlich etwa bis zum achtzehnten

Yergl. Becker-Marguardt Rom. Alt. IV, S. 179 f. 
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Lebensjahr versteckt halten zu diirfen (mit J. J. Rousseau), zum 
gróssten Schaden der Bildung des Gemiits und der Grundlegung 
des geistigen Lebens, ais man auf der anderen Seite den krankhaften 
Einfall und die zelotische Strenge kannte, wonach zarte Kinder, 
nicht seiten in volliger Verkennung der Altersstufe und ihrer succes- 
sivcn Aufgabe, mit religiosem Stoff in Form von Gedachtnissiibungen, 
Definitionen, Betheuerungen u. s. f. auf die unnatiirlichste Weise 
iiberladen und iibersattigt werden.

Unter den Augen der Gotter wurde endlich der Ephebe miindig 
erklart, neu bekleidet und wehrhaft gemacht, wie wir dies oben im 
Einzelnen dargestellt haben. Vor den Góttern gelobte er mit feier- 
łichem Eid Erfiillung seiner Biirgerpflichten; und wiederum hatte 
jedes Haus seinen eigenen Cultus an die Ilausgótter und ysyśMioc 
Osot, in einem Cyklus von Familienfesten, bis herab zu der letzten 
Ehre, die ais religiose und ais Liebespflicht dem Todten von seinen 
Yerwandten und Freunden erwiesen wurde.

Montesquieu hat leider Recht, wenn er sagt: „Wir bekommen 
drei verschiedene oder entgegengesetzte Erziehungen, die von unsern 
Vatern, die von unsern Lehrern und die in der Weit. Das was 
uns die letztere sagt, stiirzt nicht seiten alle Belehrungen der 
ersteren um“. So sollte es aber wahrlich nicht sein, und ebendarum 
sollte in dem vaterlichen Ilause und in der Schule dem Knaben 
nichts beigebracht werden, was ihn iiber'kurz oder lang das Leben 
ais eine blosse Chimare kennen lehrt. Die echten Grundsatze der 
Wahrheit und des Rechtes miissen ihm beigebracht, miissen aus- 
reichend in ihm befestigt werden, auf dass sie Stand halten gegen 
die verschiedenen kleinen Tauschungen und Enttauschungen sowohl 
ais gegen die wirklichen Stiirme des spateren Lebens.

Im Altertum basirten die Pflichten des Menschen gegen Gott, 
die Menschen und das eigene Selbst nicht auf Offenbarungen eines 
hoheren Willens oder den Lehren eines gottlichen Propheten. Nicht 
von Aussen hatten die Heiden das Gesetz empfangen, sondern sie 
waren, wie der Apostel sagt, sich selbst das Gesetz ’)• In sich selber 
sollte der Mensch die Quelle des edelsten Genusses finden und dazu 
sollte ihn die Gemeinschaft und sollte er sich selbst erziehen. Dieses 
innere Gut aber ist die Tugend; und die Kraft, mit Verachtung des 
Besitzes die Tugend hoch zu ehren und um ihretwillen eine Lebens- 

*) S. Paulus emcjT. itpoę'Ptoji. I, 2, 13 orav yap ra [i/yj vóp.ov eyovra tpJset 
-a tou vo|iou *tco iiq , ouTot vopov p] e)<ovT£C eaurotę 81CI yopoę.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Epliebenbildung). 35
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arbeit dem Ideał zu widmen, ist das Ethos. Nicht Frommigkeit ist 
das griechische Ethos, sondern die That des Edlen; aus dem sitt- 
lichen Begriff wird das Ethos zum sittlichen Charakter, wird die 
hellenische pooarzłj zur Kraft der harmonischen Arbeit,, die das Schone 
zugleich zu empfinden und darzustellen weiss.

Die Sittlichkeit des griechisch-romischen Lebens war auf das 
menschliche Pflichtbewusstsein gegriindet, auf die menschliche Er- 
kenntniss des Guten und Bosen; und nicht bios auf diese allein, 
sondern auch auf das eigene Konnen. Der antike Mensch wusste 
nichts davon, dass seine Natur von Grund aus bose sei durch die 
Erbsunde; darum hatte er auch nicht das Gefiihl der eigenen Hiilf- 
losigkeit, und ebenso wenig das Bediirfniss der Erlbsung durch eine 
hohere Macht ais den Glauben an eine solche Erlbsung. Vollends 
alles Verstandniss fehlte ihm dafur, dass es ein Verdienst sei, eine 
Kraft der Erlbsung und Beseligung haben konne, seine Yernunft dem 
Glauben zu unterwerfen, wie das Christentum fordert. Der ver- 
standige Mensch kam im Altertum begreiflicherweise schon durch 
die friihzeitig eingreifende praktische, nicht Instituts-Erziehung, zu 
der Annahmc, dass man ohne rechtschaffenen Wandel, ohne Erfiillung 
seiner Pflichten gegen den Staat und die Mitburger keiner Huld der 
Gbtter dauernd theilhaftig werden konne. Die hoheren sittlichen 
Ideen bildete der Jungling hauptsachlich nach den grossen Vorbildern 
der vaterlandischen Geschichte und nach dem Beispiele seines eigenen 
Yaters (Bd. II, 85) in sich aus, ohne Dogma und ohne Religions- 
lehro, ja selbst ohne eigentliche Sittenlehre im heutigen Sinne des 
Wortes. Aus der Bliite der Ereiheit bildete sich solchergestalt in 
einer wohlgeiibten, durch Wetteifer zur Thatigkeit gespornten Schaar 
von nicht gerade demiitigen, aber ruhmbegierigen Altersgenossen die 
jugendliche Schonheit und aus der inneren Schonheit die Sittlichkeit.

So lernte denn in der antiken Weit kein Knabe, etwa wie bei 
uns, im ersten Unterricht die Grundsatze irgend einer Sittenlehre; 
daher konnten auch keine blossen doctrinaren Mittheilungen in das 
reifere Alter hiniibergenommen werden. Der ganze Halt fiir den 
inneren Menschen beruhte aber auf der natiirlichen Entwickelung seiner 
Eigenart, wie dieselbe in Folgę der Familienerziehung und der ausseren 
Anregung durch die Oeffentlichkeit sich gestaltete. Gerade deshalb 
miissen wir das Erscheinen des Reinmenschlichen um so hoher achten, 
je mehr es in seinem Auftreten die natiirlichen Schwachen iiberwiegt. 
Im eigenen Denken oder in der Philosophie hatte der Jungling und 
Mann eine klare sittliche Entwickelung zu suchen, wenn ihm das 
aussere Leben selbst nur wenig Musterhaftes bieten konnte. „Frei- 
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heitsliebe und Vaterlandsliebe, Anhanglichkeit ans Gesetz, Eintracht 
und Freundschaft der Burger unter einander sollten sich aus der 
Jugendzucht, aus ethischer Erregung und Schwingung der Gemiits- 
kriifte fortsetzen und befestigen durch trauten Verkehr, durch Oeffent- 
lichkeit und Geselligkeit des Lebens, durch Haufigkeit des Gesprachs 
und durch Richtung desselben auf Gesetz und Sitte" ')•

Der heutigen Auffassung der Sache gegeniiber mussen wir 
iibrigens auf dieselbe noch naher eingehen. Nach unserer Ansicht 
ist es eben nicht mehr ais eine bequeme Phrase, wenn man die Re
ligion der alten Griechen „treffcnd", wie Krause Gymnast. S. 28, 
A. 3 meint, ais die „Religion der Schonheit" bezeichnet hat; oder 
wenn Karl Schmidt, der verdienstvolle populare Geschichtschreiber 
der Padagogik, neuerdings mit dem vieldeutigen Ausdruck „asthetisch" 
immer wieder das Eigentliche des Hellenikon zu bezeichnen glaubt. 
Die vielgepriesene zaZóza^aDia (Bd. II, S. 72 ff.) ist denn doch noch 
etwas mehr ais eine abstrakte Idee, die sich ab und zu ohne deut- 
lichen Niederschlag yerfliichtigen konnte. Die schbnsten Gotter und 
Menschen (za/Aami zal aptaroi) wurden auch ais die besten geehrt 
und yerehrt. Schmidt selbst bemerkt iibrigens I, S. 151, dass die 
asthetische Idee nicbt das Wesen des ganzen Geistes umfasse und 
dass deshalb der darauf basirten Erziehung sowohl die Beriicksich- 
tigung des Niitzlichen ais vorziiglich auch die yollendete Cultur der 
hbchsten aller Ideen, der sittlichen und religiósen Idee fehle, da der 
Grieche keine andere Sittlichkeit ais innerhalb des politischen Ganzen 
und keine hohere religióse Anschauung ais die asthetischen Ideale 
kenne. Und weiterhin S. 224: „Der Athener sollte freiheitsliebend 
und tapfer, yor allem aber rechtlich und gesittet, sowie voll Sinn 
fiir Wissenschaft und Kunst sein, so dass er in seinem leiblichen und 
geistigen Leben ais Kunstwerk in die Erscheinung trat. Das erzielte 
die athenische Erziehung und das athenische Leben. Natiirlich war 
dieses Ziel nur ein athenisches: die Erziehung tendirte nur auf die 
Entwicklung des feinsinnigen Atheners, oder doch nur auf die des 
asthetischen Griechen. Das tiefere sittliche Ideał des Menschen und 
damit der Erziehung, sowie eine wahrbaft religióse Bildung kannte 
der Athener nicht und konnte er nicht kennen, da er alles geistige 
und leibliche Leben nur im Lichte der asthetischen Idee erblickte". 
Und doch erklart der Grieche und Athener Platon die sittliche 
Bildung ais die Grundlage fiir jede andere intellektuelle und kiinst- 

•) Wachsmuth Hellen. Alterthumskunde II, 378; yergl. auch Bd. II, 78 ff. 
35*
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lerische Bildung in theoretischer, wie in praktischer Hinsicht. Reiner 
lernt das Gute kennen, keiner das Bose, keiner wird der Wahrheit 
inne, wenn er nicht das Gute erstrebt und will *)•  Freilich besass 
die Religion der Alten an sich weniger das Vermogen, durch Her- 
vorrufung sittlicher Ideen auf das Leben der Einzelnen einen bessern- 
den und reinigenden Einfiuss auszuiiben. Die mythische Religion war 
vielmehr geeignet, die Idee der Sittlichkeit zu truben und zu ver- 
wirren, anstatt sie zu beleben und zu reinigen, wahrend „die christ- 
liche Weit durch das Licht der Religion, wie es scheinen sollte, 
nicht bios vor Irrthum bewahrt, sondern ohne Unterlass durch ihre 
Gebote auf den Weg einer edlen und sittlichen Bildung geleitet und 
zu einem tugendhaften und góttlichen Handeln aufgefordert wird“ 
(Fr. Jacobs Verm. Sehr. III, 9). Der Grund jenes Unvermogens 
aber liegt hauptsachlich in der Natur des Polytheismus; denn 
die Menge der Gotter und die Theilung der Gewalt zersplittert not- 
wendig die einfache energische Concentration des Glaubens. Insbe- 
sondere musste das unvollkommene, dem Menschen zu nahe stehende 
und mit sittlichen Schwachen behaftete Wesen der meisten Gotter 
ihrer Verehrung Eintrag thun; denn diesen schbnen Góttergestalten 
des Olympos eignet alles eher ais Reinheit und Heiligkeit und christ- 
liche Liebe. Wie sollte da jene Reinigung des Yolksglaubens mog- 
lich sein, welche Platon im zweiten Buche seines Staates ais Grund- 
bedingung fur die Reform der Erziehung erkannt hatte, wenn es 
anders das hóchste Ziel der Humanitat ist, dass der Mensch der 
Gottheit ahnlich werde?

i) De rep. p. 396. 409. Man vergleiche A. B. Kayssler Fragment aus Pla
ton^ und Goethe’s Padagogik, Einladungsschrift, Breslau 1821, S. 19 ff. und die 
treffliche Zusammenstellung bei C. Ii. Volquardsen Platon’s Idee des persdniichen 
Geistes und seine Lehre iiber Erziehung etc. Berlin 1860 S. 98 ff. iiber Religions- 
unterricht.

Der friihere Sinn der Góttersagen, in welchem sie entstanden 
waren, ward nicht mehr begriffen. Die Mythen wurden dadurch zu 
unverstandenen und darum gefahrlichen Marchen, die nicht zur Be- 
lehrung und religiosen Erbauung, sondern nur noch zur Unterhaltung 
dienten. Allerdings hatte die Mythologie der alten Dichter von 
Hellas niemals die Autoritat einer Glaubens- und Religionslehre be- 
ansprucht; aber das Volk, welches am Gesange seines nationalen 
Dichters sich bildete (Bd. II, 284 f.), musste sich in seinem religiosen 
Fiihlen und Glauben verwirren und verirren, sobald im weiteren Ver- 
laufe der Massstab von sittlich guten Gottern an jene Fabeln gelegt 
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wurde. Die natiirliclie Folgę war, dass die Menschen bei Gelegen
heit ihr eigenes unsittliches Thun durch Berufung auf góttliche Bei- 
spiele entschuldigen zu konnen meinten. Mit der Verirrung des 
religiósen Bewusstseins ward auch das sittliche Urtheil abgestumpft, 
so dass die Tugenden des Menschen und Biirgers, welche die Gott- 
heiten verlangten, mit diesen selbst in Missachtung geriethen. Sogar 
die widerlichste Ausartung, die Paderastie, ohne Zweifel eines der 
bedeutendsten Hindernisse der moralischen Erziehung, fand auf solche 
Weise einen gewissen Riickhalt. Erklarungen aber dieser Fabeln, 
wie sie von den Denkenden durch allegorische Auslegung versucht 
wurden, um das Anstóssige zu beseitigen, dringen zu keiner Zeit 
unter die Masse des Volkes i).

Der Einzelne fand, in Absicht auf die Verehrung der Gótter, 
nur einige Belehrung in dem Herkommen in seinem Staate, seiner 
Sippe, seinem Hause. Der herkómmliche Cultus war das einzige Fest- 
stehende, dessen Tradition in Formen und Gebrauchen von den vor- 
stehenden Priestern oder von andern Sachverstandigen (^rjrjTat, vgl. 
oben S. 480) besorgt wurde. Aber auch bei diesen Exegeten darf 
man nicht etwa an „Religionslehrer" im schulmassigen Sinne von 
heutzutage denken. Denn ais Morał oder Ethik konnte der antike 
Cultus ebenso wenig auftreten ais er es wollte; seine Formen waren 
ebenso wenig fixirt ais die Vorstellungen oder Artikel des Glaubens 
selbst, und waren also wie die Mythen vielfacher Auslegung fahig. 
Von einer speculativen Dogmatik iiber die Gottheit, die menschliche 
Seele u. s. w. wussten, wie schon bemerkt, die Griechen nichts, wenn 
man etwa die Mysterienlehre iiber die Seele ausnimmt. Untersuch- 
ungen dariiber waren freie Privatansichten, sobald dem Denker keine 
politische Partei im Wege stand und er selbst die gottesdienstlichen 
Gebrauche seines Stammes beobachtete. Auf solche Weise wurde das 
antike religiose Bewusstsein iiberhaupt nur accidentell sittlich, d. h. 
nur mittelbar durch den beides, Religion und Staat, umfassenden 
Politismus. Begriffe wie hsptatdy, oatov, fas, nefas u. dgl. liegen 
ohnehin dem Staate, resp. dem Rechte weit naher ais dem Religiósen; 
auch der Begriff von oder aaśfisia hat nichts zu thun mit
dem, was bei uns Frommigkeit oder Gottlosigkeit heisst, denn er ist 
immer national gefasst und die eóaśpeta liegt in der Theilnahme an 

') Vergl. iiber die urakota bei Platon Tolguardsen a. a. O. S. 98 f. und die 
Schrift des Plutarchos: Wie soli der Jungling die Dichter lesen?
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dom politisch gefassten Cultus *)•  Deshalb beriihrt aber auch diese 
Theilnahme jederzeit die Padagogik und den Staat zugleich. Bei 
den Verrichtungen des Cultus also, wie bei den religiósen Begriffen 
iiberhaupt, wird sich so mancher, gerade wie dies in unsern Verhalt- 
nissen der Pall ist, gar nichts gedacht haben; mancher auch hat, 
wahrend er ausserlich die Formen beobachtete, im Herzen dariiber 
gelacht; andere wiederum, welche gleich den Epikureern die un- 
glaubigsten und entschiedensten Gegner des Volksglaubens waren, 
trugen kein Bedenken, sogar Priesteramter zu verwalten oder den 
Gegenstand bestens fiir sich durch andere Beziehungen auszunutzen. 
Hierher gehóren, nach unserer Ansicht, auch jene Spótter, welche 
durch Abfassung von Komódien und Inscenirung von mimischen 
Stiicken, worin Witze, wie auf den Juppiter lenonius (Plaut. Pseud. 
vs. 335 Ritsclil), nicht die schlimmsten waren, mit einem guten Ho
norar sich gleichzeitig einen Namen yerdienten,

1) Ganz richtig hat dies neuestens ausgedriickt Foucart Des associat. relig. 
chez les Grecs p. 147: est un titre prodigne dans les monuments epigra-
phiąues; mais jamais, dans ces textes, le mot piete n’a le. sens eleve qu’y atta- 
chent les modernes: il marąue l'exact accomplissement des ceremonies du culte.

Wenige Yerstandige nur, von denen wir Kunde haben, suchten 
zu einem lauteren und erhabeneren Gottesbegriff sich aufzurichten, 
die einen mit philosophischem Sinne, wie der in dieser Beziehung 
vorhin erwahnte Anasagoras; die anderen dagegen wollten uber
haupt nichts wissen von einer Abhangigkeit des Menschen von der 
Gottheit. Die daraus entstandene Polemik fiihrte allerdings auch in 
der Philosophie manche neue Richtung herbei, aber damit nur neue 
Gegensatze gegen die alte Religion. Eine solche Bestrebung, den 
Uebergang von den Góttern, die das Volk glaubte, zu der Gottheit 
zu finden, welche die Vernunft fordert, liegt uns deutlich vor in den 
diesbeziiglichen Anschauungen des Sokrates. Ihm erleichterte diesen 
Uebergang „vor allem die Apolloreligion, die hóchste Stufe des 
religiósen Bewusstseins der Hellenen; in ihr waren die Grundsatze 
einer entwickelungsfahigen Sittenlehre gegeben. Darum hielt er uber
haupt mit altglaubiger Treue an der Religion der Vater fest und er- 
kannte in ihr eine heilsame Zucht des Menschen, eine unentbehrliche 
Schranke der Selbsucht, ein heiliges Band, welches alle Volksge- 
nossen zusammenhielt. In einem ganz besonderen Verhaltnisse stand 
er aber gleich den alten Weisen des Volkes zu dem delphischen 
Gotte und dessen Orakel, dem uralten Mittelpunkte nationaler Re- 
ligion" (E. Curtius Gr. Gesch. III, 101.).
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Die allermeisten Ilellencn aber fanden fiir die mangclnde Glau- 
benslehre einen Ersatz in der Kunst und Poesie, in mittelbarer 
Hinweisung auf Religion. Wie namlich in dem Verfall der alten 
Religiositat gerade die Besten des Volkes einen Beweggrund zu 
selbstandigerForschungerkannten, um dadurch wo moglich, eine neue 
Gewissheit des Lebens und Denkens zu erringen, so wurden nun
mehr durch die Zersetzung alter Gewohnheiten und Anschauungen und 
durch die Aufnahme neuer Gedanken und Interessen auch die Kiinste 
frei von dem hieratischen Banne; neue Ideen und leidenschaftliche 
Affekte befahigten und spornten dieselben zu solchen Leistungen, wie 
sie unter der Herrschaft der alten, strengen Rulie und Gemessenheit 
wohl niemals zu Stande gekommen waren. Dagegen ist in unserer 
Zeit yon neuem wieder das theologische Bedenken aufgetaucht, ob 
denn die griechische Kunst, dieses Erzeugniss des edelsten Auf- 
schwunges und der sittlichsten Stimmung des Geistes, wirklich auch 
moralisch gewesen und nicht ais Dienerin schnóder Sinnenlust 
gemissbraucht sei. Selbstverstandlich nehmen die Gegner der Kunst, 
ganz in der friiher geschilderten Weise, von Seneca angefangen bis 
auf Neander und seinesgleichen, denselben Standpunkt ein gegen
iiber der homerischen Poesie (Bd II, S. 286'. Allerdings diirfen wir 
uns, selbst^bei einer Aeschyleischen Tragodie, die Wirkung in sitt- 
licher und religioser Hinsicht nicht allzugross yorstellen, wie gross 
auch ihre asthetische Wirkung ohne Zweifel war (vgl. die Auseinander- 
setzung bei Schumann I, 538 f.j. Aber wer mochte nur obenhin be- 
messen, in welchem Grade und mit welcher Nachhaltigkeit eben die 
feinere und edlere Ereude an der Kunst die Ursache war, welche 
die Athener des Lebens Wurze nicht in groberen Geniissen, nach 
Art der barbarischen Stierkampfe, der etruskischen Gladiatorenspiele, 
der modernen christlichen „Sonntagsyergniigen11 und „Tingeltangel“, 
suchen liess, sondern in der Liebe zur Schonheit, in der Abwagung 
des kiinstlerisch Schónen in Composition und Sprache, in Form und 
Darstellung, wodurch sie „selbst in den Zeiten, wo ihre sittliche Ilal- 
tung yielfachem Tadel unterliegt, jedenfalls doch ais das am feinsten 
gebildete, das geschmackyollste und geistreichste Volk erscheinen, 
von welchem die Geschichte des Altertums nicht nur, sondern aller 
Zeiten zu melden weiss“ (Schumann I, 540.).

Der Unterricht in der Religion fallt nun aber gerade 
bei den Griechen genau zusammen mit dem in der Musik und 
Poesie. Wie sie iiberhaupt alle Zweige des Unterrichts unter dem 
Namen der musischenKunst begriffen, ist friiher erklart worden. 
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Uebrigens hatten ohne die eigentliche Musik auch die zum liturgischen 
Gebrauche bestimmten Ilymnen und Chorgesange, die speziell religiose 
Poesie der Griechen, den wesentlichsten Theil ihrer Wirkung einge- 
biisst. Aber man lehrte der Jugend diese Chorlieder und Hymnen 
zugleich mit dem Gesang derselben, der musikalischen Begleitung, 
weil man gerade der Musik einen grossen Einfluss auf die Seele des 
Menschen zuerkannte. Der Rhythmos, die Tonarten, die sich in ruhiger 
und gemessener Weise bewegten, waren nach der allgemeinen Ansicht 
der Griechen allein schon im Stande, die rasche Erregbarkeit und 
die Leidenschaften der Menschen zu miissigen. „Das Mass und die 
Harmonie der Tóne schien ihnen auch den Menschen Mass, Harmonie 
und Haltung gebcn zu mussen. Sie glaubten, und ihre Erfahrung gab 
ihnen darin ohne Zweifel Recht, dass die Musik die Kraft habe, die 
Seele des Menschen richtig zu stimmen" (JI. Ihincker Gesch. der 
Griechen II, 242). Demgemass sollte die religiose Musik die Jugend 
mit wiirdigen Vorstellungen von den Gottern, mit grossen und schonen 
Anschauungen erfiillen, sollte dem Gemiit der Jugend die Richtung 
und Stimmung auf das Massvolle und Edle geben. Dadurch aber, 
dass bei den Griechen die religibs-sittliche Erziehung vermittelst der 
Meisterwerke ihrer Poesie eingelcitet und vollendet wurde, ergab 
sich ihnen nicht allein eine vortreffliche Gedachtnissubung, sondern 
eine unvergleichliche Uebung der geistigen Kraft iiberhaupt fur die 
Auffassung poetischer Gedanken, endlich der nicht zu unterschatzende 
A ortheil einer gleicbmassigen Bildung des reinen und nationalen Ge- 
schmacks. Besonders wichtig ist in padagogischer Hinsicht noch, was 
schon friiher bemerkt wurde, dass der einschlagige Unterricht zu
gleich eine praktische Seite hatte, denn die Chorgesange und Chor- 
tanze wurden jederzeit fiir die bffentlichen Feste und Pompen ein- 
geiibt; die Zoglinge der Kunst kannten im voraus den Tag, an dem, 
und die Zuschauer, vor denen sie mit dem wetteifernden Stolz ihres 
Alters im Glanze des Tages, nicht etwa zwischen den vier Wanden 
einer sogen. Aula, den begierig erwarteten musisch-orchestischen Agon 
vollfiihrcn sollten.

An einzelnen kleineren Ziigen religiósen Lebens fehlt es in den 
Nachrichten iiber die Betheiligung der Jugend an Cultushandlungen 
und religiósen Uebungen in der Schule selbst nicht. Von den An- 
gaben der Inschriften iiber die speziellen Dienstleistungen der atti
schen Epheben an gewissen Festen des Staates und einzelner Gott- 
heiten war oben wiederholt die Rede. Interessant sind ein paar Mit- 
theilungen des Libanios; ed. Reiske I, p. 370 wird uns, aus der
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spatesten Zeit, eine Art Schulgebet verzeichnetx). Wir ersehen 
aus der Stelle, dass die damaligen Schulknaben zum Schlusse des 
Unterrichts und ehe sie entlassen wurden (<3ta/.ustv, arcoku-w, Bd. II, 
S. 250 ; bei den Romern mittere, dimittere) fiir das Wohl der Obrig- 
keit, in der spateren Periode des princeps oder der principes, ein 
Gebet zu sprechen hatten; das Gebet selbst war alsdann fiir die 
ganze Schaar natiirlich das willkommene Signal zum Aufbruch. Ebenda 
IV, p. 672 wird von einem Kirchgange zweier Briider mit ihrem Vater 
erzahlt. Besonders haufig werden uns in Inschriften, wie auf andern 
Denkmalern Knaben und Jiinglinge ais Opferpriester genannt; denn, 
wńe friiher bemerkt wurde, wurden fiir den Dienst gewisser Gottheiten 
bei Griechen wie bei Romern jungę Manner bestellt, die zugleich 
mit andern Verrichtungcn betraut sein konnten. In der spateren Zeit 
war die Vereinigung von Priestertiimern und gottesdienstlichenFunctio- 
nen mit staatlichen in einer Person sogar haufig* 2). Zu Aigion in 
Achaia wurde fiir den jugendlichen Zeus (Zsu; itat?) der schonste 
Knabe zum Opferpriester gewahlt; sobald ihm aber das Barthaar zu 
wachsen begann, ging die priesterliche Wurde auf einen andern in 
gleicher Weise ausgezeichneten Knaben iiber (Pausan. VII, 24, 2). 
Aehnlich war der Dienst eines Knaben fiir die Atliena zu Tegea 
(Pausan. VIII, 47, 2) u. s. w. Unter den Epheben selbst aber gab es, 
wie unter den reiferen Mannern, eigene religióse Verbindungen 
(Diaaoi, aop^taas'.;), welche sich zu gymnisch-musischen und agoni- 
stischen Zwecken, dann zur gemeinsamen Feier gewisser Opfer und 
Festmahlzeiten in den Tempeln der recipirten Staatsgottheiten, die 
wegen der Stiftungsfeier bei den Heiligtiimern grosse Aehnlichkeit 
mit unseren „Kirchweihen“ erkennen lasst, bildeten; die oben S. 410 
erwahnten 'HpaxXsi8ai und BijasiSat sind wahrscheinlich Mitglieder 
(fttaaujrat) einer Studentenverbindung3). Mit den politischen Clubs 
(śratpstai) sind diese hiaaot nicht zu yerwechseln; sie bildeten sich 
heraus aus dem Cultus der Geschlechtsgbtter (hsol di genti-

') tou3<uv śv 3i3asxalsiot« sc. vota, iia&(as'.ę, iuv jxia otooSJ] ^ofjaai tou; unawję, 
ią <u xal 8>.aluov*ai.

2) Vergl. Belege von H. Keil im Philol. XXIII, p. 214.

8) Cic. de nat. deor. I, 28, 79; vergl. auch Krause Gymnast. 208, A. 1; 
Foucart a. a. O. S. 1 ff. emploi des mots thiases, eranes, orgeons.

licii), welcher die Mitglieder einer Verwandtschaft oder Sippe bei 
Familienfesten und feierlichen Gelegenheiten, wie Aufnahme unter die 
Epheben, Ertheilung der Toga, ziemlich haufig yereinigte. Auch 
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standen die Mitglieder eines Otajo; unter sieli in einem strengen 
Pietatsverhaltnisse. Bei den Romern treffen wir analog die sodali- 
tates und Collegia. Die ersteren, welche schon in den XII Tafeln 
vorkomnien, haben zum Zweck die gemeinsame Feier gewisser Opfer 
und Festmahlzeiten, die sich an ein bestimmtes Heiligium kniipfen, 
weshalb sie eigentlich Collegia templorum, nicht deorum heissen; 
denn nicht dem Gotte iiberhaupt, sondern dem in einem bestimmten 
Heiligtum verehrten Gotte sind sie gewidmet, und der Stiftungstag 
dieses Heiligtums gilt ais der Geburtstag des Gottes, den sie haupt- 
sachlich zu begehen haben. Sie stehen unter sich in einer gesetzlich 
anerkannten necessitudo (Becker-M ar guar dt IV, 148). Einen festen 
Unterschied zwischen sodalitas und Collegium machen die Alten nicht; 
wo sie beide Begriffe ais verschiedenartig neben einander stellen, 
bezeichnet sodalitas die religiose Bruderschaft, welche zum Haupt- 
zweck einen bestimmten Dienst eines sacellum hat, Collegium aber 
ist der allgemeine Ausdruck fiir jede nicht auf vorubergehende Zwecke 
berechnete, sondern iiber das Leben der Mitglieder hinaus dauernde 
Genossenschaft (ebenda S. 151).

§ 21.

Die antike Erziehung im Verhaltniss zum Staate.

Wie und warum in den Staaten des Altertums ein Gegensatz 
von Staatsdoctrin uud Religionslehre sich iiberhaupt nicht vorgefunden, 
geschweige dass ein solcher zu einer andauernden Feindseligkeit 
zwischen Staat und Kirche sich ausgebildet hatte, haben wir vorhin 
crórtert. Die Religion der Griechen und Romer war eben Volks- 
und Staatsreligion ein fur allemal, und so waren auch die Formen 
des Cultus mit den biirgerlichen Sitten und Gesetzen organisch ver- 
wachsen.

Anders im heutigen europaischen Staate. Diesem ist bekannt
lich, nach dem Gauge der Civilisation, ais Hauptaufgabe die Volks- 
bildung gestellt, die Erziehung der Massen, und die Gewalt, welcher 
der Schutz der gesellschaftlichen Ordnung anvertraut ist, verfugt 
auch iiber die Schule. Das Altertum hatte noch nicht den Begriff 
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der allgemeinen Vo Iksschule und konnte ihn nicht haben. Staat 
und Herr waren die herrschenden Begriffe; der Staat beengte 
durch den Burger den Menschen, der Herr aber yernichtete den 
Begriff Mensch durch den Sklaven. Unter ganz bestimmten Vcr- 
aussetzungen lieferte freilich auch das antike Staatswesen ganze, 
volle Menschen, aber immer nur fur eine beschrankte Periode, und 
zwar unter Ausschliessung, Beeintrachtigung und selbst Vernichtung 
anderer Staaten, beziehungsweise anderer Gesellscliaftsklassen oder 
Personen.

Es fehlte damals die Entwickelungsfaliigkeit der beiden herr
schenden Begriife. Das Mittelalter setzte denselben die Begriffe 
Stand und Kirche enfgegen. Aber auch der heutige Staatsbiirger 
macht Anspruch auf irdisches Wohlsein und auf ewige Gliickseligkeit, 
der staatliche Yerband unterstiitzt ihn in dem Streben nach Erreich- 
ung dieses doppelten Zweckes: so ergibt sich aus der beiderseitigen 
Erfiillung der Aufgabe von Staat und Kircho, wie sie durch den 
Doppelzweck vorgezeichnet ist, jener prinzipielle Streit, der in unsern 
Zeiten immer von neuem zwischen Kirche und Staat sich erhebt und 
voraussichtlich noch auf lange hinaus ungelbst bleibt, wenn auch 
gegenwiirtig die Zahl derjenigen in der Zunahme begriffen ist, die 
nicht etwa bios eine wohlthatige Unterscheidung, sondern eine 
prinzipielle und durchgangige Trennung beider fur notwendig 
und unvermeidlich erachten.

Wie bedenklich und gefahrlich aber, nach unserer Ueberzeugung, 
diese augęnblicklich um sich greifende Ansicht ist, wonach der Staat 
ausschliesslich, so zu sagen fiir das gesammte materielle Wohl und 
Gedeihen, die Kirche dagegen fur das Seelenheil der Staatsbiirger 
rechtzeitig zu sorgen hatte, ohne weitere Begegnung oder storendes 
Uebergrcifen zwischen beiden, das auseinander zu setzen ist nicht 
unsere Aufgabe. Ist es doch sattsam bekannt, von welchen grausigen 
Erschiitterungen des Staates solche Neuerungen begleitet zu sein 
pflegen, die ganz plbtzlich und um eines momentanen Zweckes willen 
gewaltsain durchgefiihrt werden. Auf religiósem und wisscnschaft- 
lichem, politischem und okonomischem Gebiet, iiberhaupt auf einem 
entscheidenden Gebiet, mag sich nur ausserst langsam und allmablig 
ein Umschwung der Ansichten yorbereiten, erst in den Geistern durch 
die rastlose Arbeit der Ideen, weiter dann durch dereń Austausch 
im Verkehrc der Indiyiduen, endlich durch gewisse Stbrungen im 
Gleichgewicht oder Gegengewicht der gesellschaftlichen Verhaltnisse, 
oder durch einseitige Stromungen in der Gesetzgebung, oder yollends 
durch uberraschend eingreifende Krafte auf wissenschaftlichem Ge- 
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biet. Solche Ursachen, und nicht die acuten Erscheinungen, die man 
Tagesereignisse nennt, wirken tief und fiir die Dauer auf die Ge- 
sammtheit der menschlichen Zustande, und sie gerade sind es, die 
den voriibergehenden und ikaleidoskopartig wechselnden Tages- 
erscheinungen zu Grunde liegen.

Ganz anders im klassischen Altertum. Ba lag vornweg keine 
solche Verschiedenheit der Aufgaben oder der Riicksichtnahme des 
Staates vor, einfach darum, weil es weder eine „Staatskirche“ gab, 
noch der Staat jemals solche Gegner zu gefahrlichen Bundesgenossen 
hatte, welche die menschlichen Interessen und mit diesen auch die 
Herzen der Menschen in den Handen trugen. Allerdings hatte der 
antike Staat die allgemeine Pflicht der Obsorge und Leitung fiir 
Erziehung und Unterricht der kiinftigen Burger; die bekannte Doppel- 
erziehung durch die Musik und Gymnastik bing auch ausserhalb 
Spartas und Kretas nicht gerade von der Willkiir des einzelnen 
Familienhauptes ab, sondern sie wurde in ganz Hellas, mit nicht sehr 
bedeutenden lokalen Modificationen, vom Staate geordnet. Denn 
wenn auch unsere Nachrichten von all den kleineren, theils freien, 
theils abhangigen Gemeinwesen hellenischer Stadte hóchst mangel- 
haft sind, so gestattet doch in den meisten Fallen die Analogie 
weitergehende Schlusse, weil thatsachlich die grossen und herrschen- 
den Staatsgebilde, vor allen das jonische Athen und das dorische 
Sparta, ihren Stammesgenossen und Nachbarn in der natiirlichsten 
Weise zum Muster dienten. Schlimm ist allerdings hierbei der Um- 
stand, dass wir haufig in Unsicherheit dariiber bleiben, wie lange 
wohl die durch Platon und Aristoteles geschilderten Zustande eigent- 
liche Geltung gehabt haben mogen. So viel ist jedenfalls sicher, 
dass im Unterricht die Einzelheiten der Ausfiihrung die langste Zeit 
hindurch eine Privatangelegenheit blieben, ausgenommen selbstver- 
standlich unter den Doriern; bei diesen treffen wir schon in der 
heroischen Zeit die ersten Anfange jener gemeinsamen und gleich- 
artigen Jugendbildung, wie sie uns spater im geschichtlichen Kreta 
und Lakedaimon ais Ausfluss einer umfassenden Staatspadagogik 
entgegentritt.

Wenn wir gleichwohl hier von Schulgesetzen und einer 
„Schulgesetzgebung“ unter den Griechen reden, so ist dabei nicht 
ein „Schulzwang‘‘' gemeint; von einem solchen konnte nur bei Sparta 
die Rede sein, woselbst Lykurgos, wie schon Plutarchos (Lyk. c. 13. 
14) sich ausgedruckt' hat, eben das ganze'Werk der Gesetzgebung 
auf die Erziehung bezog. Vielmehr handelt es sich hier um ge
wisse, von heiworragenden Staatsmannern und „Gesetzgebern“ gut- 
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geheissene, meistcns aus einer alteren Stammesentwickelung iiber- 
kommene und weiter ausgefiihrte Einrichtungen ł), dereń Erhaltung 
und Pflege im Grunde mehr empfohlen zu sein scheint, ais eigentlich 
geboten. Schon in den bekannten Formeln zata id Karpia, zai a -td 
voptpa, ta ap/ata u. dgl., welche in Eiden, Yertragen, Yerordnungen 
und Urkunden haufig wiederkehren, besonders bei den attischen 
Rednern, spricht sich, zunachst innerhalb der herrschenden conser- 
vativ-aristokratischen Partei, die hohe Achtung vor dem Alten und 
Herkommlichen aus. Auch in denjenigen hellenischen Staaten, in 
welchen die Erziehung, nach ihrer ausseren Entwickelung betrachtet, 
keine bffentliche war, hatte sie dennocli mit einer solchen ihrem 
Wesen nach die gleiche Tendenz, insofern sie von Seiten des Staats 
den Impuls und die Richtung empfing und durch das ehrwiirdige 
vopijxov bedingt war, wenn sie auch von diesem nur an lockerem 
Ziigel geleitet wurde. In Athen allerdings trug schon in den Zeiten 
Solon’s die korperliche Erziehung den Charakter einer offentlichen, 
da die Gymnasien der Stadt, ihr Vorstand, die hier thatigen Lehrer 
und Aufseher grossentheils vom Staate besorgt wurden und der zu 
machende Aufwand theils vom Staate selbst direkt ausging, theils 
einer von Staatswegen zu leistenden Leiturgie anheimfiel (Bd. I, 
S. 214 ff.). Die Solonischen Bestimmungen, wie wir sie friiher an- 
gefiihrt haben, weisen unzweifelliaft auf schon bestehende Bildungs- 
anstalten hin, dereń Einrichtungen sie zu verbessern suchen. Da
gegen ist fiir Athen weder an einen Zwang zu denken zu gemein- 
samer Lebensweise noch an Eingriffe in das vaterliche Recht 
und in die Familienerziehung, wie sie in den spartanischen Einricht
ungen in straffer Weise vorliegen. Die im Altertum allenthalben, 
auch bei den Israeliten, iiberaus grosse patria potestas ist iiberhaupt 
in der christlichen Gesetzgebung, und zwar gleich anfanglich, in 
engere Grenzen cingeschrankt worden, durch Gesetz und Sitte jedoch 
auch schon bei den Griechen. Bei diesen hatte der Vater das Recht 
die neugeborenen Kinder auszusetzen, ein Recht, von dem indessen, 
wie es scheint, nur im aussersten Notfall Gebrauch gemacht wurde. 
Ausserdem stand es dem Yater frei von seinem erwachsenen Sohne 
sich loszusagen, doch erschwerte einen solchen Schritt die Bedingung 
des offentlichen Aufrufes (a7ioz7jpu$ię). Der Unkeuschheit iiberfiihrte 
Tochter durften verkauft werden. Mit dem Alter der Miindigkeit

*) vóp.oi 3i5asxaXtxoi, s^o).as-txot nur in spatester Zeit; die itai8s’j-'.xot vóp.ot des 
Aristoxenos gehoren nur indirekt hierlier, Bd. II, S. 11. 
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wurden die Sohne ganz unabhangig vom Yater; doch bedurften sie 
der yaterlichen Erlaubniss zum Eingehen einer Ehe, ausserdem waren 
sie verpflichtet, die Eltern im Alter zu ernahren.

In Athen sorgte das Solonische Gesetz nur dadurch fiir des 
Sohnes Erziehung, wenn man von der Vorsicht bei der Aufnahme 
unter die Epheben absieht, dass es demjenigen Yater, der dieselbe 
vernachlassigt hatte, jeden Anspruch auf Altersversorgung von Seiten 
seiner Kinder absprach; denn ohne Liebe und Liebespflege gebe es 
keine wahre Yaterschaft und kein Yaterrecht. Also waren nach 
attischem Rechte die Kinder ihren Eltern gewisse Pflichten nur dann 
schuldig, wenn auch die Eltern ihre Pflicht der Erziehung gebtihrend 
erfullt hatten; im entgegcngesetzten Fali aber waren die Kinder von 
allen Gcgenleistungen durch das Gesetz freigesprochen, d. i. von der 
Pflicht entbunden die eigenen Eltern zu erhalten *).

1) Diogen. Laert. I, 2, 55 Gesetz Solon’s: śav n? p-dj tpśęi) roct p>veaę artpo; 
i'sr<u. Ueber die Speirr^pta, rpoiysia, alimenta, das ■p]po{3oaxstv der Eltern vgl. Sophokl. 
Oid. Kol. 1263 f. Bd. I, 215. II, 19. 153, 5. So heisst es fiir den Fali der sitt
lichen Verwahrlosung der Kinder durch die Eltern bei Aeschin. adv. Tim. § 13 
zal pi; enazayzs; eizat ~u> uasSi ij{3r(aavTi rpśęety tóv itarspa jjltjSś oizujaty i:apś)(siv,

av śxp.ia9co&7] śraip»'.v‘ a7to&azo’v-a 81 aórov daicrŚToi zal raXXa itoisi-ai ra voptCóp.sva.
2) K. Fr. Hermann Griech. Privatalt. § 11; Hleier und Schomann Attischer 

Prozess 3. Buch, Abschnitt II, § 2.

In dieser, wenngleich negativen Bestimmung lag ohne Zweifel 
ein starker Antrieb zur angemessenen Erziehung der Kinder, eine 
indirekte Gewahr fiir die Jugend, wodurch wenigstens eine Unter- 
weisung in den allgemeinsten und unentbehrlichsten Kenntnissen auch 
fiir des armeren Burgers Kind gesichert ward. Die elterliche Gewalt 
(nct-rptzr) ś$onaća) ist namlich, wie bereits angedeutet wurde, im atti
schen Rechte keineswegs der rómischen patria potestas gleichstehend. 
Der athenische Hausvater erscheint nur ais der natiirliche Yormund 
oder Yerwaltcr des Hausvermógens (otzo;); selbst sein padagogisches 
Ziichtigungsrecht ward aus keinem andern Gesichtspunkte betrachtet, 
ais wie es jedem sonstigen an der Erziehung der Unmiindigen Be- 
theiligten gleichfalls zustand, iiberhaupt gewóhntc man sich in den 
hellcnischen Staaten friihzeitig, in dem Menschen mehr den Burger 
ais das Glied einer Familie zu sehen, und letztere den Pflichten des 
ersteren unterzuordnen* 2). Gleichwie Solon die Ehre des Alters, die 
Pflichten kindlicher Dankbarkeit auf alle Weise zu fordem suchte, 
so sollte auch im eigenen Sohne der Yater den kiinftigen Burger 
eines freien Gemeinwesens ehren. So erklart es sich auch, wie das 
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Verlialtniss zwischen Eltern und Kindera oder Erziehern und dereń 
Zoglingen geradezu ais ein Verein zu gegenseitiger Unterstiitzung 
(spatoę) aufgefasst werden konnte ’). In demselben Sinne wird weiter- 
hin auch die Dankbarkeit des Staatsbiirgers fur die Obsorge des 
Vaterlandes, die Achtung vor den Gesetzen der Heirnat ais der ge- 
meinsamen Mutter in mancherlei Wendungen ausgedriickt und ais 
heilige Pflicht bezeichnet2). Auf das namliche Verhaltniss beziehen 
sich ferner gewisse Klagen von ubertriebener Sparsamkeit oder 
Knauserei mancher Vater. Bei Tlieophrastos Charakt. 30 ed. Did. 
p. 6 wird ais Beispiel ata/pozśpSstaę angefiihrt, wie ein Geizhals, an- 
geblich wegen der Festlichkeiten und Schauspiele, in Wahrheit aber 
um das fallige Schulgeld (~ou jjua&ou zara /.oyoy) zu sparen, seine 
Kinder den ganzen Monat Anthesterion zu Ilause behielt; oder wie 
er bei Schulyersaumnissen in Folgę von Unwohlsein (&’ dppwatta’;) 
der Kinder gleichfalls die Zahlung des Schulgelds yerweigert u. s. w. s).

1) z. B. bei Alesis, nach Stob. Flor. IV, p. 401:
<u iza:, plytaroa epaoóę iazt to ye as 
Spś^at zazd Tpó~ov ov ąap auro; ansla^oy 
■napa tou izarpo?, Sst toutov drtooouoat oś aot.

Vergl. hiermit Demosth. adv. Mid. § 101. 184. Bei Foucart a. a. O. fehlt jede Be- 
zieliung auf diese Stellen.

2) Ausser der bekannten Stelle in IJlaton’s Kriton p. 50 są. siehe bei Isaios 
'rzspt tou Kźpuiooę zląpou § 32 exetvot yap c£py») tou yśooj; .... Siorzep doapą Tpś-psto 
aÓTOuę ea-i. Lykurgos gegen Leokrates § 53 ouz azzśSwzs ra rpoęsta ty] itarpiSt und 
wiederholt bei Dionysios Halik. Ant. Rom. VIII, 47, wo Marcius Coriolanus zu 
seiner Mutter Veturia sagt: tj rac ąąpo^oazouę ouz aizśSurza ]tdptraę. Ebenda 
c. 24 extr. c. 28 extr. zat aauróy anóJot dtpstląpa zdXXtarov rój fewąaapśyą as zat 
T7]XtxoiTov TtaiSsuaapśvą izarpiSt. Alles in Zusammenhang mit den Forderungen 
der kindlichen Pietat. Aristot. Eth. Nik. IX, 2, 8. 9; Hesiod. śp-p. z. ąp. 331 są. 
Stob. Flor. III, p. 92. 102. 104; besonders die interessante Zusammenstellung bei 
Multach Fragm. Philos. Gr. I, p. 212 są. VII sapientum apophthegm. p. 215 sąą. 
Juvenal. Sat. XIII, 54 sąą.

3) Stob. Flor. I, p. 297, 17 itspi ęstStAtaę- AąpoxptTO-j zrl. Epiktet. Encheirid. 
ed. Did. p. 29, no. 145 tou? uioóa cou anoó3a£s izsnatSsuuśuou? paXXov ą izlouatouc zara- 
Ititć M zrl. M. Antonin. Comment. II, 9 ed. Did. p. 91. Unter den Ausspruchen der 
sog. sieben Weisen, in verschiedenen Wendungen bei Stob. Flor. I, p. 94 ętlązoov 
zai pi] izoluązoou rśxva itatSeusw, p. 99 ulouę łzaiJsus. Append. p. 408 się ró ouę twv 
itaiS<DV zta. Xenoph. Apol. Sokr. p. 614, 31 ed. Did. "Awuto; pśv Są Sta rąu tou 
utou itovąpav zzatbsiao zat Sta rąv aurou aproptoauyąy ert zai TSTsIsjrązoij Tufyduet 
zazo3o$taę. Dazu das hohnische Wort des Diogenes von Sinope bei Aelian. Var. 
Hist. XII, 56 ślsys otoUa, rąy apa&tau zai rąu drtatSsjaiau run MsyapśtOT otaSŻAAwu, 
zai ś^ouasto Msyapśtoc auSpóę zptó; eiuat pallou ą utóf. ąutTTSTO 31 ort t<juv &psuuaTtuv 
TOtoimai irpovotav oi Meyapelę, riuv irouSioy otż/t.



560

Dagegen wird von sorgsamen Vatern in Erziehungsangelegenheiten 
wohl auch das Orakel um Rath gefragt (Bd. II, 168) iiber die Wahl 
des Lehrers, oder wie der verliebte Sohn wieder auf den rechten 
Weg zu bringen ware u. dgl.J).

Wie in der Gesetzgebung Solon’s iiberhaupt keine rigorose 
Gleichformigkeit angestrebt, sondern die bewusste Selbstbestimmung 
des Biirgers allezeit begiinstigt wurde, so griffen auch seine Erzieh- 
ungsgebote, wie schon bemerkt ist, weit weniger in die vaterliche 
und hausliche Zucht ein, ais zu Sparta dies der Fali war. So waren 
seine Gesetze fiir die Jugenderziehung nicht so fast Gebote, dass 
eine ganz bestimmte Zucht fiir alle stattfinden sollte, ais yielmehr 
^Hiilfssatzungen, wodurch die offentlichen Anstalten fruchtbar ge
macht und Gefahrde abgewehrt werden sollte, desgleichen aber auch 
Ermunterungen zum Streben nach biirgerlicher Trefflichkeit" (Wachs
muth Heli. Alt. II, 352). Die Solonische Verfassung war eben 
ein Gebaude, das auf dem System der Erziehungsgesetze ais auf 
seinem Fundamente ruhte. Aber die Erziehung selbst ais ein Staats- 
mittel im Sinne einer conservativen Politik zu benutzen und etwa 
den Bestand des Staates von der Verkiimmerung der menschlichen 
Natur abhangig zu machen, daran dachte man in Athen nicht und 
enthielt sich darum auch eines jeden Eingriffes von Staatswegen in 
die durch das Herkommen geregelte Jugendbildung. Ueberhaupt 
hat es allen Anschein, dass die alten Gesetzgeber der hellenischen 
Stamme und Kolonien sich durchaus bestrebten, den volkstiimlichen 
Sinn und Geist durch Gesetze und Verordnungen rein zu bewahren 
und gegen fremdartige Elemente und nachtheilige Einfliisse zu 
sichern1 2). So weiss Isokrates3) von der guten alten Zeit zu 
riihmen, dass die jungen Leute unter der Obhut und Aufsicht des 
Areopags standen; aber, wie Arnold Scliiifer Demosth. III, S. 32 
Beil. II bemerkt, seine Worte lassen erkennen, dass er von abge- 
kommenen Dingen redet, und wenn wir in dem Dialog Axiochos, 
der Platon untergeschoben ist, von solcher Beaufsichtigung der reifen 
Jugend durch den Areopag und andere Behorden lesen (c. 5, p. 366 E), 
so sind damit Einrichtungen der spateren Zeit geschildert, wo man 
in dieser Hinsicht, wie wir theilweise schon im achtzehnten Abschnitte 

1) Suidas s. v. ed. JSerwA. I, p. 1377 coli. Aelian. Fragm. 103 ed.
Herclier II, p. 235.

2) Piat. Kriton. p. 54; Demosth. adv. Mid. § 56; Plutarch. Phok. c. 30.
5) Areopag. § 37, vergl. Bd. II, S. 73.
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gezeigt haben, sehr geschaftig war. Es heisst indessen noch bei 
Vitruvius Praef. 1. VI, 3 in Hinsicht auf die angedeutete indirekte 
Nótigung dnrch die Gesetze ganz richtig: Athenienses ideo oportere 
laudari, quod omnium Graecorum leges cogunt parentes ali a liberis, 
Atheniensium non omnes nisi eos, qui liberos artibus erudis- 
sent, womit selbstverstandlich Gymnastik und Musik gemeint sind 
(Bd. II, 234 f.) im Sinne der musischen Bildung, nicht auch schon 
der spatere Cursus der artes liberales oder die literatura encycliaque 
doctrinarum omnium disciplina, wie K. Fr. Hermann in den Griech. 
Privatalt. § 11, A. 18 die Stelle aufgefasst hat.

Aus dem Gesagten darf indessen nicht etwa gefolgert werden, 
dass wir der Ansicht waren, es sei im Altertum der Wert einer 
wohlgeregelten und dauernden Fiirsorge fiir Unterricht und Volks- 
bildung so lange unterschatzt worden, bis der offentliche Unterricht, 
ein Zweig der Staatsverwaltung geworden, von der staatliehen Auto- 
ritat iiberwacht und von einem Staatsminister geleitet zu werden be- 
gann. Vielmehr erkannten friihzeitig diejenigen, die den Staat ver- 
walteten, gar wohl, dass alle Gesetze entweder ganz fruchtlos sind 
oder wenigstens von geringem Nutzen und Einfluss, wenn sie nicht 
ihre Grundlage und Wurzel in einer verstandigen Leitung und in 
einem wohleingerichteten Unterricht der Jugend haben >)• Darum 
werden die damaligen Gesetzgeber (vopo&ŚTat) auch kurzweg ais 
Lehrer (6i5aa7.a7.ot) der Nationen bezeichnet* 2).

*) Multach Fr. Pliilos. Gr. I, p. 532 itolireiac apya rpoę^. Stob. Flor. 
II, p. 98. 113.

2) Liban. III, p. 50 R.
GraBberger, Erziehung etc. HI. (die Ephebenbildung). 36

Die zwei Hauptdarsteller der hellenischen Cultur, der dorische 
und der jonis ch-attis che Stamm, beide von ausgepragter 
Eigentumlichkeit und iiberall in bestimmten Geleisen sich bewegend, 
sind zugleich auch diejenigen, welche wirklich einflussreiche und bei 
allem Sagenhaften, das sie umschleiert, ziemlich erkennbar gezeichnete 
Gesetzgeber aufzuweisen haben. Es waren dies Manner, die der 
Bildung ihrer Stammesgenossen ihre besondere Aufmerksamkeit zu- 
wandten und sich zum Theil auch ais Theoretiker der Erziehung 
bekannt machten, insofern wenigstens einiger Kern des auf ihren 
Namen Ueberlieferten ais echt anzusehen sein wird; .das meiste Bei- 
werk freilich diirfte aus spaterer Schriftstellerei abzuleiten sein, indem 
die Beriihmtheit solcher Manner nicht seiten Veranlassung gab, ge
wisse Ueberlieferungen unter ihren Namen ais Mustergesetze und 
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Vorschlage vom theoretisch - padagogischen Standpunkte zusammen- 
zustellen und selbst in Liederform zu verarbeiten 1). In dieser ganz 
allgemeinen Hinsicht vertreten wohl Minos1 2), Lykurgos, Pythagoras 
deutlich genug das dorische, dagegen Drakon, Solon, Sokrates das 
jonische Element. Die Lykurgischen Einrichtungen weisen jedenfalls 
die zwei wichtigen dorischen Bildungsmittel Poesie und Musik auf, 
wogegen bei den Joniern nach und nach der Unterricht im engeren 
Sinn uberwog und endlich, zum Nachtheil der Erziehung iiberhaupt, 
sich abzusondern vermoclite.

1) Yergl. Bd. II, S. 281, Anm. Dass mitunter eine Verwechslung von vóuoj 
(Gesetz) und vó[iot (Singweise) stattgefunden, haben wir dabei nicht in Abrede 
gestellt. Schómann Gr. Alt. I, 164, A. 2 dachte an Sittenspriiche und Lebensregeln 
in Liederform, die man dem Charondas beilegte.

2) Vergl. Wachsmuth Heli. Alt. II, 362, A. 10 iiber die sogenannten Minoi- 
schen Einrichtungen auf Kreta.

3) Cf. Eentl. opusc. philol. p. 343 iiber die Verwechslung von Charondas 
(Thurii) und Zaleukos (Locri); p. 355 de legibus Charondae; p. 356 de legibus 
Thuriorum.

Ausser den spartanischen und athenischen, hier noch naher zu 
wiirdigenden Einrichtungen, sind uns einige wenig beglaubigte und 
zweifelhafte Verordnungen solcher Nomotheten der alteren Periode 
iiberliefert. Es hatten sich namlich in einzelnenStaaten und beschrankten 
politischen Systemen durch theoretische Gesetzgeber und aus einem 
fictiven Theoretisiren heraus mit der Zeit gewisse Einrichtungen 
fixirt, die auf einem durchgangigen Aristokratismus der angeblichen 
oder wirklichen Intelligenz beruhen. Ethik und Politik sind darin 
nicht geschieden. Zumal in Grossgriechenland findet sich eine solche 
allgemeine Fixirung des Ethischen vor, legislative Sorgfalt fur die 
Familie u. dgl. Hier sind besonders zu erwahnen die Gesetzgebung 
des Zaleukos bei den italischen Lokrern, um die Mitte des sieben- 
ten Jahrhunderts v. Chr.; dann die etwas spatere des Charondas 
bei den Katanaern in Sizilien. Allerdings waren die betreffenden 
Angaben schon im Altertum unsicher und sogar angezweifelt; so 
leugnete z. B. Timaios selbst die Existenz des Zaleukos (Cic. de legg. 
II, 6, 15}. Wiederholt werden auch Charondas und Zaleukos mit 
einander und mit andern verwechselt3'), wie denn in unserer Zeit 
abermals Ussing in seiner Darstellung des antiken Erziehungs- und 
Unterrichtswesens S. 80 den Charondas ais Gesetzgeber der Lokrer 
vorfiihrt. Wie es scheint, sind die einschlagigen Nachrichten in der 
alten Literatur in unkritischer Weise grossentheils den Arbeiten 
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philosophischer Staatstheoretiker und alexandrinischer Sammler ent- 
Bommen; so die Proomien oder Einleitungsermahnungen der Gesetz- 
gebungen bei Johannes von Stoboi, dann die Proben aus den Ge
setzen selbst bei Diodoros. Mehr zu trauen ware, nach der Ansicht 
Schomanris Gr. Alt. I, 164, der Angabe, dass Zaleukos zuerst die 
Gesetze schriftlich abgefasst habe, etwa zweihundert Jahre nach der 
Zeit, da Lykurg den Spartanern seine Rhetren gegeben haben soli.

Nach den Angaben bei Diodoros nun, die trotz ihrer unechten 
Fassung doch wohl nicht ganzlich erdichtet sein konnen1), hatte 
Charondas ais Gesetzgeber der Stadt Rhegium, gleichwie er durch 
gewisse Beschrankungen des Familienrechts fur verwaiste Kinder 
sorgte, so auch des Unterrichts sich angenommen, und zwar hatte 
er bestimmt, dass die Sohne aller Burger unter óffentlichen, von dem 
Staate besoldeten Lehrern lesen und schreiben lernen sollten. Wenn 
hiernach Charondas durch seine Anordnungen wenigstens den Elementar- 
unterricht vom Standpunkt des allgemeinen Nutzens mit Nachdruck 
und aus Gemeindemitteln gefórdert hat, so bleibt ein solches Beispiel 
ziemlich alleinstehend, namlich in der alteren Periode hellenischen 
Lebens. Allerdings zeigte man in Troizen ein Heiligtum der Musen, 
bei welchem in der vorgeschichtlichen Zeit Kónig Pittheus selbst 
seine Unterthanen in den schonen Kunsten unterwiesen haben sollte * 2). 
Indessen eine gewisse Allgemeinheit des Schulunterrichts lasst sich, 
wie wir im zweiten Bandę nachgewiesen haben, vor 500 v. Chr. 
nicht aufzeigen, wenn auch in einigen jonischen Stadten Kleinasiens, 
wie in Chios (Herod. VI, 27) ein solcher etwas friiher eingerichtet 
wurde. Einzelne Angaben, wie z. B. bei Plutarchos Them. c. 10, 
dass die Troizenier den Beschluss gefasst hatten fur die Kinder der 
athenischen Fliichtlinge das Schulgeld zu bezahlen, sind fiir die Ge- 
sammtheit eben nicht beweiskraftig. Vielmehr war in den aller- 
meisten Staaten Griechenlands der Unterricht, wie gesagt, lediglich 

0 Yergl. auch Bockh Staatsh. der Ath. Ii S. 572.

2) Diodor. Sik. XII, c. 15; c. 12 są. evopof)eT7]as (ó Xap<uv3a;) tóju to)1it<uv 
tou; olei; a-tjvra{ pav&dvetv ypappara, ^oprjYoua)]; t^; zólsu>; :o»ę pia- 
$ou;toi; SiSaazalot;. uixśla;3e yap tou; anópou; to?; Ufą pi; Suuapśuou;
8i5óva’. piaSou;, dnoatepTj&^sejfla'. t<uv zalllaTiuu em»]3sup.dr<uv. t>]v fap ypappaTizr]'/ 
■napa, Ta; akia; pa^aet; upośzpwsu ó vopo8ŚT7];, zal pala itpo37)zóvT<u;- 3ia *fdp -aur?]; 
Ta itle'.«Ta zal ypj] stpiuTaTa t<uv itpó; tov (3tov śaiTelsiadat, ftpiąęou;, ŚKiaTola;, 
3ta&(za;, uopou;, Talia Ta tov (llou paliaTa śnavop8ouvTa. Tl; fap du a;iou śpzufptou 
SiadoiTO T?j; Tuiv YpappaTaiu pa&ńsea>; ztI.

36*
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Privatsache; nur Sitte und Herkommen, nicht aber positive Gesetze,. 
veranlassten die Eltern fiir die Unterweisung ihrer Kinder zu sorgen.

Wenn wir nun aber im Interesse unserer Darstellung die beiden 
Haupt vertr eter hellenischer Eigenart, die Staaten der Spartaner und 
der Athener, unter dem angegebenen Gesichtspunkte naher betrachten, 
so ergibt sich, was fiirs erste Sparta betrifft, aus dem ganzen 
Charakter und der consequenten Strenge des Lykurgischen Systems 
von selbst ein beharrlicher Widerstand gegen jede individuelle oder 
willkurliche Ausbildung der Jugend. Den Unterschied zwischen 
dorischen und spartanischen Institutionen, den Grotę (II, 6, p. 320 f. 
Fischer) gegen O. Muller nachdriicklich betont hat, wollen wir nicht 
gerade vergessen, wie wenig auch fiir unsere Zwecke dabei heraus- 
kbmmt. Die speziellen spartanischen Einrichtungen haben nun ein
mal durch das Uebergewicht des Staates, in dem sie sich offenbarten, 
das gesammte Hellenentum wesentlich beeinflusst. Dieser dorische 
Vorstaat war aber eben eine einzige Erziehungsanstalt, in der die 
Jugend lernen sollte das Alter zu ehren, den Vorgesetzten zu ge- 
horchen und in strenger Zucht, Gesetzesfurcht und kluger Selbstbe- 
schrankung einen kriegerischen opferfahigen Geist zu wecken und 
auszubilden. Individuelle Neigungen und Speculat ionen, wie sehr 
sie auch anderswo, natiirlich unter den fiir die antiken Staaten und 
insbesondere fiir die griechischen Stamme iiberhaupt gegebenen Vor- 
aussetzungen, ermoglicht und innerhalb einer ungehemmten Ent
wickelung der Volkskraft sogar begunstigt wurden, mussten in Lake- 
daimon gesetzlich und grundsatzlich zuriickgedrangt bleiben. Der 
Wille der Einzelnen unterwarf sich unbedingt dem gesetzlich be- 
stimmten Willen der Gesammtheit. Nur das Ganze war frei im 
hellenischen Sinn, der Einzelne musste in der stolzen Gesammtheit 
seine eigene Freiheit finden.

Im dorischen Sparta ruhte thatsachlich schon in der Gesetzgebung 
das erste und grosste Gewicht auf der Erziehung der Jugend, wie 
dies von den Theoretikern des Altertums auch anerkannt und naher 
gewiirdigt ist. Aber nur in sehr wenigen Staaten war die Sache so 
bestellt, bemerkt Aristoteles ’). Dass die Erziehung der Jugend das 
Hauptgeschaft des Staatenbildners sein miisse, gilt auch dem Stagei- 
riten fiir ausgemacht; denn ihr Mangel gefahrdet die Yerfassungen

1) Eth. Nik. X, 9, 13 [liwg Se rij Aaxe3atpoviu>v itóXet per ó vojio-
SŚTiję erapekeiaz Sozet “e-otrja&a'. rpoęrję re zai eitim)3eupdr<oV ev Se ra"c itXet- 
araię t<»v itóXeu>v e$j]peXn)rai rtepi -<uv rotouru>v, zai Cg ezaaroc (Jojkerai zuzZiokizoTj 
^epiarejojy itaiSow rfi' aZógjau.
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der Staaten, jede Verfassung gestaltet sich notwendig nach der jedes- 
maligen Erziehung und Bildung, durch dereń eigentiimlichen Charak
ter sie ihre urspriingliche Entstehung sowie ihre Fortdauer erhalt1). 
Wir haben jedoch schon friiher nachgewiesen, wie nach Platon’s 
und Aristoteles Ueberzeugung der Zusammenhang der Bildung mit 
der politischen Gestaltung des gesammten Volkslebens ein notwendiger 
'ist und wie die letztere mit der ersteren steht und fallt.

*) Aristot. Polit. VIII init. oxt juy ouv tu? vopo8erg p-altora Tipa^aTeuTeoy izept 
rtuv veu>v TtatSetav, ouSetę av ap^io^T-goete* zai ydp ev ratę -nókeatv ou Ytvóp.evov 

touto ^Zaicret raj itoktreiaę ztX. VII, 2, 5 ev Aft7.e5atp.ov’. zat Kpigrg Tcpóę rouę nokśp.O’ję 
<jjv-e-axrat G)feSóv rj re •rcatSeia zat ró tujv vopt<nv ukijOoc. Ibid. 12, 5 dvayxatov rotvuv ez 
twv eip7]pevujv rd piv uitap/eiy, rd Se itapaazeudsat m vouoOeT7p. Eth. Nik. 
X, 9, 8 ez veou Se op&gę ruyetv Tcpoę aperijv yake'rcóv, p^ ui:ó Totourotę rpa-
ęewca yopoię* to yap aco(ppóvu)ę zai zapTepizuk 0C7 7]So rotę 7toXXoię, dXXioę re zat 
^eotc* Sto vóp.otę Set rera^Oat tt]v rpocpip zai ta eTctT^SeuiiaTa* ouz earat fap 
kuTOgpd yevópieva.

2) Plutarch. Lyk. p. 105 itp<DT0v p.ev oóz tSiouę ifretTo rwv itarepcoy roóę itatSaę, 
dXXa z o 1 v o u ę riję tc ó X e ę ó Auzoupyoę.

3) Piat, de rep. V, 9, 460 C ra Se tcuv ^etpóva>v (ez^oya), zai eay rt t<juv 
czepmy ava7:7]pov yiyyijTat, ev dtcopp^zm re zat a$igXm zarazpócpouaty wę itpeitst. 
Aristot. Polit. VII, 14, 10 pujSey TteK7]pmp.evov zpe^ety ztX.

So war denn in Sparta gleicn beim Eintritt ins Leben das Kind 
dem Staate zur Verfiigung gestellt* 2); ob es auferzogen werden solle 
oder nicht, dariiber stand die Entscheidung nicht dem Vater zu, 
sondern der Staat entschied sogar schon vor der Uebernahme zur 
bffentlichen Erziehung, bei der gesetzlichen Besichtigung der Neu- 
gebornen, ob diese ais starkę und wohlgestaltete Kinder erzogen, 
oder aber ais unvollkommene und schwachliche in eine wilde Berg- 
kluft des Taygetos (’Ano9-śrat, Aussetzungsplatz) geschleudert werden 
sollten. Selbst in den Staatstheorien des Platon und Aristoteles fand 
die Bestimmung Aufnahme, dass ein verkriippeltes Kind nicht er
zogen werden diirfe3). Uebrigens wollen wir hier doch an die gleiche 
Tyrannei erinnern, wie sie in neuester Zeit unter den Entwiirfen des 
franzósischen Nationalconvents ein von Michel Lepelletier verfasster 
und nach dessen Tod von Robespierre ais ein vom Genie derMensch- 
heit selbst eingegebenes Werk vertheidigter, freilich ohne Erfolg ge- 
bliebener Erziehungsplan aufweist. Derselbe entriss gleichfalls die 
Kinder beider Geschlechter vom fiinften bis zum zwólften (die Mad
chen bis zum elften) Jahre ihren Eltern und setzte fiir die Jugend 
des Vaterlandes eine gemeinschaftliche Erziehung fest wie die in 
Sparta, um einen neuen, kraftigen, arbeitsamen Stamm heranzubilden 
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und ihn durch eine undurchdringliche Scheidewand vor der Beriihr- 
ung mit den Vorurtheilen des gealterten Geschleclits zu buten1). „Es 
ist ein schóner Traum, heisst es unter anderm daselbst (bei Thaulow 
S. 7), die óffentliche Erziehung bis zum Ende des Jiinglingsalters zu 
verlangern, und ich habe zuweilen zu meinem Entziicken mit Platon 
diesen Traum getraumt, zuweilen mit Enthusiasmus ihn realisirt ge
sehen in den Fasten Lakedaimons, zuweilen ein trauriges Wiederspiel 
davon gesehen in unsern Gymnasien; aber Platon bildete nur Phi
losophen, Lykurg nur Soldaten, unsere Professoren nur Schiiler14.

i) Yergl. Mieli. LepelUtier's Plan einer National-Erzieliung, vorgelesen im 
Conyent den 13. Juli 1793, ubersetzt von Tliaulow. Kieł 1848.

Fiir den Spartaner war der Staat immerzu das erste und das 
Haus das zweite; dieses galt nur etwas, insofern es dem Staate 
diente. Mit dem siebenten Jahre wurden, nach der gesetzlichen An- 
ordnung, die vollbiirtigen Sohne der Biirgcr einem von den Ephoren 
bestellten Knabenmeister (łtottSouójroę) iiberliefert, der sie ais Vorsteher 
der gesammten Jugenderziehung unter bestimmte Abtheilungen von 
Altersgenossen vertheilte (S. 58). Die Kosten der bffentlichen Er
ziehung bestritt die Gesammtheit der Burger, und zwar aus den Er- 
tragnissen der Staatsdomanen und den Steuern der Peribken. Auf 
diese Weise blieben Unterricht und Erziehung ungetrennt und waren 
alle Burger an der Erziehung fortwahrend betheiligt. Die Aelteren 
hatten iiberdies das Recht und die Pflicht, die Jungen zurechtzu- 
weisen und jede Ungehbrigkeit sofort abzustellen (Bd. II, S. 93). 
So begreift es sich, dass aller Unterricht in Sparta jederzeit in per- 
sbnlicher Aufsicht und Unterweisung und in der allgemeinen Zucht 
ais Staatserziehung aufgehen musste; wahrend die Begiinstigung 
eigenartiger Natur en und kraftvoller Persbnlichkeiten unter den Joniern 
stets neue Erscheinungen und damit iiberhaupt eine ebenso rasche 
ais allseitige Entwickelung zuwege brachte.

Damit ist aber auch das Hochste schon angedeutet, was unter 
den Griechen die Gesetzgebung auf diesem Boden zu erreichen ver- 
mochte: Erziehung und Unterricht Aller auf Kosten der Gemeinde, 
in Sparta rerwirklicht und angeblich auf sizilischem Boden durch 
Charondas, auch von dorisch gesinnten Theoretikern anderwarts eifrig 
angestrebt. Gerade in dieser allgemeinen Einschulung und 
Dressur, die in gleicher Weise Knaben und Mannern, Junglingen und 
Jungfrauen, Reichen und Armen auferlegt wurde, ist das unterschei- 
dende Attribut Spartas zu suchen, nicht in seinen Gesetzen ais solchen i) 
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oder in seiner politischen Verfassung. Gehorsam gegen die Vorgesetzten 
(itgi&apjrta) sollte schon dem Knaben zur andern Natur werden, und 
ward es auch. Freilich mit schwerem Verlust nach der andern Seite, 
der einer freien individuellen Entwickelung namlich.

Die Erziehung des Jungvolkes (vsokata) im dorischen Kreta 
und Sparta war ein kunstreicher Organismus (0. Muller Die Dorier 
2. Ausg. S. 294). Auch sind die Spartaner wohl das alteste Volk, 
von dem wir genau daruber unterrichtet sind, dass es den Krieg ais 
hóchste Leistung des Gemeinwesens betrachtete, an der allgemeinen 
Wehrpfiicht festhielt und demgemass die Ausbildung der Jiinglinge 
zum Kriegsspiel ais die erste und wichtigste Aufgabe der Erziehung 
hinstellte *).  Darum nannte Xenophon die Lakedamonier Kiinstler im 
Kriegshandwerk, wahrend die iibrigen Ilellenen sich demselben nur 
ais Dilettanten oder aus dem Stegreif zu widmen pflegten2).

1) Piat, de legg. p. 626 ó yopo^ETnę aórotę rpó; rouro cjyeTdrreTO.
Dazu die vorhin aus Aristot. Polit. VII, 2, 5 angefiilirte Stelle.

2) Resp. Laced. c. 13, 5 óptuv zatka Tgpjaato av tguc akkouę a u rosy e 3 ta
czać e'.vat t<dv czp ar tcor tx tov, Aaxe3atp.cv’0'j; 8s pioyouę rui ovn reyyćraę 
tig). e p. tx co v.

3) Plutarch. Lys. c. 2 ro płv ouv <ptkórtpov aórą> xa’t <ptlóv£txov ex zijc Aax<o- 
vtx^ę •KapEjietye itatSetaę EY^eyópEycy xa’t có3sv n uśya ypi] ryp tpóctv ev roó- 
-otę airtacftat. Liban. I, p. 230 Reislce'. voao; adroię (Aaxs3.) sv ttJ rrjc Aoteuiog; 
EOpTT) Z0V TjXQV-a ETtt TO G£l1tVQV GU TE9^60x0Ta 3oXELV TE dStX£\ xat 3l3ovat 3tXł]V. Y) Se 
3txłj • dpzpopśa rtę uSaroc xoutc'xę xarayst rrę zoo TtatSoc x£^akTję, rp atatę ouroę tj. av3póc 
3s ystpóę o Sdzrokoc rouro uitoueyg*. xa ecrtv ev Aaxe3atuovt zouzo to uScop artuta.

Allein solche Philolakonen vom Schlage Xenophon’s waren ganz 
die Leute dazu, um gewisse Einseitigkeiten des Systems zu iiber- 
sehen oder in ihren bedenklichen Folgen zu unterschatzen, die von 
dieser Staatspadagogik getragen mit der Zeit zu fórmlichen Charakter- 
fehlern der Spartiaten sich ausgestalten mussten3). Platon urtheilte 
iiber die spartanische Verfassung ganz richtig, dass sie zwar zu mili- 
tarischer Tiichtigkeit heranbilde, aber nicht zur wahren, sittlichen und 
geistigen Trefflichkeit, in welcher jene Tiichtigkeit auch, und zwar 
noch in hoherem Grade, aber doch nur ais ein einzelner Bestandtheil 
enthalten sei. Von den Culturhistorikern unserer Zeit ist es besonders 
ran Limburg-Brouwer, der mit richtigem Blick diese Staatserziehung 
deshalb ungiinstig beurtheilt, weil sie auf die Dauer die andrangende 
Corruption nicht einmal abwehren konnte. Die moralische Richtung 
in der Erziehung sei doch weit mehr eine politische gewesen ais 
eine individuelle, man habe sich da ungleich mehr Miilie gegeben, 
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die Jugend zu brauchbaren Werkzeugen des Vaterlandes heranzubilden 
ais zu Menschen ’). Noch starker liess sich, abgesehen von anderen 
Paradoxien, iiber die Lykurgische Verfassung schon friiher der be- 
kannte Canonicus De Pauw aus; dieselbe sei hauptsachlich Schuld 
daran gewesen, dass die Lakedamonier niemals zum Fortschritt einer 
Wissenschaft oder zur Entwickelung irgend einer Kunst etwas bei- 
getragen hatten. Mit Recht hiessen sie darum auch kecke Feiglinge 
($paau<5etXoi), denn der Mangel an Bildung mache verwegene Leute * 2). 
Damach eben galt Odysseus ais Modeli eines pfiffigen Spartiaten3).

*) Histoire de la civilisation mor. et relig. des Grecs III, p. 25.
2) Recherches philos. sur les Grecs II, p. 294. Aristot. Eth. Nikom. III, 7, 9 

dpaudSetkor ev Toórotę fap dpaaooópsooi ta <po(3spa ody óitouśoooai. Henr. Steph.ThlL.Gr. 
s. v. bpaadS. in quo audacia cum timiditate coniuncta est, audaciae ostentator idem 
est timidus. Lukian. Nigrin. init. cGotpeófoip.’ av sizótiu; -zat to too 8ooxo8i8oo kópoo- 
to? (III, 37), on ż; apadia pśv Spaasic, oxvr;poó{ 81 ró lAoftapLoo óiteppaCetai• 
Srjkoo pap <ó; ody 7j apatia poi póo>] tiję toiadtTjj tókpy]?, aXXa xai ó ttpó? ront kópooę 
epcoę curinę.

3) De Pauw I. c. und besonders Platon Laches p. 183. 191. 197, gegeniiber 
Fr. Jacobs Verm. Schrift. III, S. 56 ff. Man vergl. auch Bd. II, 37 und im Index 
unter Lakonismus.

In Vergleichung mit den Athenern allerdings werden die Spar- 
taner geradezu bezeichnet ais apooaot und atratSeuTOt, von denen eine 
grosse Zahl nicht einmal die elementaren Kenntnisse besitze, also 
weder lesen noch ihre Namen schreiben, noch anders rechnen konne 
ais etwa mit Abzahlung an den Fingern (Bd. II, S. 327). An solche 
Betrachtungen mag wohl auch ehemals das alte, aber hóchst ein- 
faltige Missyerstandniss angekniipft haben, die Lakedaimonier seien 
in der Musik ganz unwissend gewesen und hatten fiir den Fali, dass 
sie die Hiilfe der Musen benótigten, Manner aus der Fremde gerufen 
(Ailian. Var. Hist. XII, 50); was noch K. Fr. Hermann in den Griech. 
Privatalt. § 35, A. 4 mit ITnrecht wortlich genommen hat. So sollte 
Tyrtaios ais einer der friihesten ypappatwy Sióaazakoi von den Athe
nern nach Sparta abgegeben worden sein, nach Pausanias IV, 15, 3; 
bei welcher Nachricht eine augenfallige Verwechslung von Dichter 
und Lehrer vorliegt (vergl. oben S. 336; Bd. II, S. 257. 277.). Nach 
dem Gesagten halten wir auch nicht viel von der Liebe der Spartaner 
zu geschichtlichen Vortragen, die noch bei O. Muller Die Dorier II, 
384 f. besondere Hervorhebung gefunden hat.

Aeusserlich genommen fallt in den spartanischen Verhaltnissen 
immerhin der merkwiirdige, aber doch ganz natiirlich erscheinende 
Umstand auf, dass durch die verhangnissvolle Wirkung des Systems 

Steph.ThlL.Gr
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sogar auf dem ausschliesslich cultivirten Gebiete der militarischen 
Ausbildung und Dressur friihzeitig eine Art von Stillstand und Nach- 
lassigkeit sich einzustellen begann, dereń Folgen bei genauer Erwagung 
nur aus dem System ais solchem liergeleitet werden konnen. Analoge 
Erscheinungen mit unvermeidlicher Endkatastrophe brauchen wir aus 
der Geschichte der heutigen europaischen Staaten dem Leser nicht 
erst ins Gedachtniss zu rufen. Mit Recht ist in dieser Hinsicht von 
Riistow und Kochly, den Bearbeitern des griechischen Kriegswesens 
(Aarau 1852), mit besonderem Nachdruck zu wiederholten Malen 
eines oft plótzlichen und auffallenden Unvermbgens der spartanischen 
Ileerfiihrer sowohl ais desMangels einer entsprechenden taktischen 
Weiterbildung der ehemals vortrefflichen Hopliten-Infanterie 
gedacht worden i). Selbst ein Agesilaos liess sich einmal verbltiffen 
durch ein hóchst einfaches Strategem des athenischen Feldherrn 
Chabrias in dem Kampfe bei Theben * 2).

1) Vergl. bei Riistow-Kochly besonders S. 56. 133. 134. 154. 160. 161. 163.

2) Siehe die Erklarer zu Demosth. adv. Lept. ed. Rremi p. 373; Benseler 
S. 141.

So nichtig war schliesslich dieses starre Bemiihen, das bewegte 
Leben ringsum in Fesseln zu schlagen. Vortrefflich ist die ganze 
traurige Conseąuenz des Systems bei Grotę II, 7 entwickelt; auch 
der gelegentlichen Ausbruche einer unmenschlichen Roheit der sparta
nischen Regierung wird daselbst gedacht. Wir aber wollen uns 
lieber den Athenern zuwenden.

Anders stunden die Dinge in Athen. Im Allgemeinen war 
von den Vorziigen des attischen Systems in Absicht auf die mog- 
liche (ut inter Graecos) Freiheit des Individuums ;bereits die Rede 
(Bd. I, 218 f. II, S. 34 ff.). Ilin und wieder finden wir freilich in 
diesem Betreff, namentlich bei gewissen Rednern des Lobes allzuviel. 
Abgesehen jedoch von solcher Ruhmrednerei, wird im Ganzen immer- 
hin ais Wahrheit gelten konnen, was Isokrates in der panathenaischen 
Rede hervorhebt, in einer Vergleichung der athenischen und sparta
nischen Leistungen und der beiderseitigen gegeniiberstehenden Thaten, 
die wohl nicht zufallig auch beim Stobaios Flor. I, p. 18 erhalten ist. 
Daselbst heisst es unter anderm § 30: „Wen nenne ich also ge- 
bildet (Ksnatósopeyooę), da ich solche Kiinste, Wissenschaften und 
Fertigkeiten verwerfe? Diejenigen, welche nicht bios in einer dieser 
Beziehungen, sondern in allen eine harmonische Beschaffenheit der 
Seele haben s$tv 8uap|ioorov diese, behaupte 
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ich, sind yerniinftige und vollkommene Manner (-pptźapot -za: w.eiot) 
und besitzen alle Tugenden“. Vergleicht man aber hiermit die be- 
kannte Rede des Perikles bei Thukydides oder auch noch aus der 
spatesten Zeit die Stelle bei Libanios vom Worte der athenischen 
Bildung ’), so erkennt man unschwer, dass den obwaltenden tiefgreifen- 
den Untetschied zwischen athenischen und spartanischen Institutionen 
schon die Alten, oder yielmehr gerade die Alten richtig fuhlten und 
dass sie sich auch um eine klare Einsicht in dieses Verhaltniss be- 
miihten. Nur darf man diesen Unterschied nicht etwa in ubertriebener 
Weise, wie De Pauw II, p. 248 gethan, darin erkennen wollen, dass 
die Schulen yon Athen ausser ihren sonstigen Vorziigen noch den 
einer yollkommenen Freiheit und Unabhangigkeit von den Behorden 
(absolument libres, absolument independantes du magistrat) gehabt 
hatten. Pass eine gewisse ruhige Unabhangigkeit, gegeniiber der 
ruhelosen heutigen Schulbeaufsichtigung, bestanden hat, und zwar in 
den hoheren Bildungsanstalten, ist von uns bereits im ersten Bandę 
hinsichtlich der Turnschulen wiederholt bemerkt worden; nur ist 
hier abermals daran zu erinnern, dass auf diesem Gebiet bei den 
Alten in der besseren Zeit der padagogische Gesichtspunkt immer 
entscheidet und dass cin taktloses einseitiges Unterrichts-resp. Nutz- 
lichkeits-Interesse selbst bei den Joniern auf langere Zeit zuriickge- 
drangt wird* 2).

1) Liban. e<l. Beiske III, p. 25; auch W. A, Becker im Charikles Exc. zur 
1. Sceue iiber TapaYpśW.sw,

2) Ganz richtig bemerkt hieriiber Fournier 1. c. p. 3 en un mot, les soins 
que l’on vouait a la jeunesse dans 1'antiąuite, meritaient le nom d’education, 
tandis que de nos jours, au lieu d’elever les enfans, c'est-a-dire de former leur 
caractere et de cultiver leur esprit, on ne fait en grandę partie que les 
instrnire.

AYohin die Massregeln der Erziehung zu fiihren pflegen, wenn 
bei dem Zogling eigenes Wollen und Freiheit der Bewegung unent- 
wickelt oder zu sehr untergeordnet bleiben, das lasst sich so recht 
an dem Beispiel der griechischen Fiihrerstaaten ersehen. In Sparta 
galt das Ziehen, in Athen das Erziehen; in Sparta wurden die For- 
derungen der Zucht immer strenger und harter empfunden, in Athen 
dagegen nahm die Freiheit der Bewegung, die Behaglichkeit des Da- 
seins mit den Jahren selbst zu. Das spartanische Indiyiduum musste 
schweigen (Bd. II, 125 f.), und, so zu sagen, ohne eigene Geschichte, 
ohne eigenartige Entwickelung bleiben; in Athen konnte jede wahre 
Eigenart zum Worte gelangen und sich Geltung erringen; hier hatte 
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die Erziehung, wie yerschieden auch die Form heryortreten mochte, 
einen nationalen und zugleich fruchtbringenden Gehalt. Wie schon 
Aristoteles Polit. VIII, 3, 3 ff. in scharfen Umrissen gezeigt hat, 
bildete zum kraftig schonen Hellenen oder auch zum brauchbaren 
Weltbiirger der jonische und insbesondere der attische Betrieb der 
Gymnastik, wahrend der dorische, resp. spartanische, die Bildung des 
starken, kampfriistigen Staatsbiirgers ausschliesslich bezweckte !). Die 
physische Erstarkung und Abhartung sollte den Spartiaten zum leben- 
den Bollwerk des Staates machen, sowie er durch Gewohnung an 
unbedingten Gehorsam der beste Burger und der beste Krieger war 
(Isokr. Areopag. § 7; Platon Symp. p. 209 E.), daher es fiir Fremde 
sehr schwer hielt, in Sparta das Biirgerrecht zu erlangen (Herod. 
IX, 33, 35.). Der Athener dagegen bezog auch die physische Kraf- 
tigung nicht lediglich auf kriegerische und staatsburgerlicho Tiichtig- 
keit, sondern auch auf sich selbst und auf den erhohten lebensfrohen 
Genuss eines heiteren Daseins.

Dieselbe Differenz weist der yerschiedene Geist der Lykurgischen 
und der Solonischen Gesetze auf* 2). Wir bemerken ausdriicklich: der 
yerschiedene Geist, ohne dass wir etwa mit Thirlwall (Geschichte 
von Griechenland II, cap. 11) den Namen Solon’s hierbei mit dem 
ganzen politischen und richterlichen Zustande yon Athen, wie er zwi
schen dem Zeitalter des Perikles und dem des Demosthenes war, zu 
yerbinden gedachten, da wir wohl wissen, dass gewisse Einrichtungen, 
z. B. in den Geschwornengerichten, zu den letzten Verfeinerungen 
und Erzeugnissen des demokratischen Geistes seit Kleisthenes gehoren. 
In Sparta nun besorgt der Staat wirklich von Staatswegen alles auf 
Unterricht und Erziehung Beziigliche, in Athen dagegen gibt es keinen 
Schulzwang, keinen offentlichen Lehrplan oder Lehrstand. Denn das 
Solonische Unterrichtsgesetz hielt ja, wie yorhin dargelegt wurde, 
nur indirekt die Eltern dazu an, ihren Kindern den notigen Schul- 
unterricht ertheilen zu lassen; die betreffenden Einrichtungen waren 
Priyatsache und nur der allgemeinen staatlichen Aufsicht unterstellt. 
Was demnach in Sparta durch die Gesetze nicht etwa bios umzirkt, 
sondern fest eingeengt war, das konnte zu Athen innerhalb der all- 
gemeinsten Aufsichtsbestimmungen auf der uberkommenen Basis des 

1) Cf. Horat. Carm. I, 7, 10 patiens Lacedaemon; Polyb. VI, 46, 8; Aus- 
spruch des Demostratos bei Plutarch. Agesil. c. 15 oic eisl o/jpooia Aaze8a'.p.óv.ot 
(3sX-ioveę, iSią 8’ ’A8j;vaioi.

2) Aristot. Polit. IV, 5; O. Muller Die Dorier II, 313. 409.
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nationalen Herkommens vielseitig sieli entfalten und weiterbilden. 
Damach begreift sich, wie sehr in Folgę der spartanischen Miss- 
achtung des Familienlebens, resp. aller Familienerziehung mit der 
ihr eigenen Anregung und glucklichen Mischung, die dusteren Nach- 
theile des ganzen Systems sich bald fuhlbar machen mussten. Schon 
Euripides durfte den Spruch fallen, dass ein spartanisches Madchen 
auch beim besten Willen nicht verstandig (aiocppcuy) werden konne. 
Riistige Krieger allerdings, aber daheim iippige, unweibliche, scham- 
lose Weiber (Aristot. Polit. II, 6, 6 ff. vergl. oben S. 507), das waren 
bald genug die bedenklichen Ergebnisse der gepriesenen und arg- 
wohnisch eingehaltenen Zucht.

In Athen also treffen wir wirklich die relativ besten Einrich- 
tungen fur Erziehung, insbesondere die attische, d. i. richtige Mitte 
zwischen dorischer Straffheit und jonischer Weichlichkeit, mit dem 
merkwiirdigen jonischen Unterrichtstrieb ’) und der freien Beweglich- 
keit der Individuen in der Bildung zur zaZozayahia und ow®poouv>j, 
ais Endzweck (Bd. I, 270; II, 72. 117), in voller Liebe und eifriger 
Pflege der edlen Kiinste, und dies, in der besseren Zeit wenigstens, 
ohne Uebertreibung nach der einen oder der andern Seite, ohne 
das Zuviel einer blossen militarischen Drillung und Leibesabhart- 
ung, und ohne die mechanisch geiibte Hartę behordlicher Ueber- 
wachung oder Verwaltung nach geistlosen Schablonen; aber auch 
ohne jen es Zuviel des eigentlichen Lernens mit erhitzten Vor- 
bereitungen auf „Inspektion“ und „Maturitatsexamen“, und all jener, 
den Jahren vorauseilenden Abstumpfung der Geister, wie sie in 
unserem Jahrhundert ein wetteiferndes Ueberbieten der Schuldirektoren, 
eigentlich aber das hochgespannte Unterrichtsreglement verschuldet. 
Zwar auch in Athen controlirten gewisse Behbrden die óffentlichen 
Institute* 2) und nahmen Kenntniss von dem Fortgange des Unter
richts, jedoch ohne sich um das Besondere und Einzelne viel zu be- 

Orelli Opusc. vet. sent. II, p. 214 rou; itatSaę pi) pav&dvstv pouaiz^v zat 
ypappara Aaze3atpoviotc za/.cu, "Iaat aio^pov pi; śuiaraa&at rauta itdvra.

2) Auch mit den Epheben, wenn auch nur indirekt, befasste sich der Areopag, 
was Dittenberger 1. c. p. 13 nicht deshalb in Abrede stellen durfte, weil der 
Areopag in einer gewissen Periode die Auszeichnnng einer Ehrenstatue dem Kos
meten wie Andern ertheilen konnte. Ehrte der Areopag die Ephebenlehrer, so ge- 
hórte dies sicherlich zur cura epheborum ebenso gut, wie wenn er iiberhaupt in 
der spateren Zeit wiederum óifentliche Interessen vertrat, nach Art der rómischen 
Aedilen. Vergl. Plutarch. Cic. 24; Cicero ad Att. V, 11; ad div. XIII, 1; C. J. 
I, 2, no. 377.



573

kiimmern oder gar eine bedingte Unterrichtsconcession zu ertheilen. 
Die Sache selbst war der freien Concurrenz tiichtiger Lehrer und, 
was noch weit mehr, dem freien Ermessen derEltern anheimgestellt; 
insofern blieb wenigstens die Erziehung nicht allem Familieneinfluss 
entzogen, je nachdem die Eamilie in der Lagę war, nur das Not- 
wendigste fiir den Unterricht der Kinder zu leisten oder aber die 
volle, fiir attische Biirgersbhne herkbmmliche und angemessene Bild
ung zu bestreiten.

Darum gab es im alten Athen keine offentlich angestellten Lehrer. 
Je nachdem Manner, die sich mit Unterricht befassten, durch ihre 
personlichen Eigenschaften Vertrauen einflóssten oder sich in langerer 
Praxis bereits bewahrt hatten, besorgten sie das Lehrgeschaft, sam- 
melten Schiiler um sich und wurden von dereń Eltern daftir bezahlt. 
Fiir einen Theil des Unterrichts in der Musik und Gymnastik mussten 
iibrigens die Stamme aufkommen, welche ihre Lehrer hatten und die 
mannliche Jugend zu agonistischen Zwecken ausbilden liessen; in 
den iibrigen Schulen bezahlte der Einzelne fiir den Unterricht; wie 
viel, wissen wir nicht!). Am meisten hat noch der gymnastische 
Unterricht den Charakter eines bffentlichen im heutigen Sinne des 
Wortes, da die Gymnasien sowie die Aufseher und Hauptlehrer an 
denselben gemiiss den Solonischen Bestimmungen vom Staate gestellt 
und der fiir den Betrieb nbtige Aufwand durch eine indirekte Steuer 
oder Leiturgie geleistet zu werden pflegte. Dagegen wurden die An- 
stalten fur die musische Bildung niemals vom Staate erbffnet oder 
unterhalten, sondern waren Privatunternehmungen, auch nicht unter 
Garantie, wohl aber unter Oberaufsicht des Staates, der gleichsam 
ais Oberleiter der Erziehung durch eigene Beamten sein
Aufsichtsrecht wahrte* 2). Dadurch erlangten die hbheren Bildungs- 
anstalten, die Gymnasien, den Charakter von gebilligten und bffent
lichen, ohne dass sie, von der theilweisen Unterstiitzung durch die 
erwahnte Leiturgie (Gymnasiarchie) abgesehen, aus Gemeindemitteln 
gegriindet waren oder aus solchen unterhalten zu werden brauchten.

1) Demosth. adv. Aphob. I, 46 etc tosoutoy aćo^pozepSEiac rjkOey ulare xac toóę 
8ioaaxaXouę rouę p-ta&ouę ditearep/jze.

2) Piat, de legg. VII, p. 801 E ouę vo[xo8era{ itspl ta. iLOaaaa. xai *óv
itaiSuac Yergl. Bd. I, 283 f.

So wurde denn der athenische Knabe nicht in den Jahren der 
zarten ersten Entwickelung der Familie entzogen, gleich dem sparta
nischen, sondern yielmehr durch die Familie fur den Staat erzogen 
und ebenso unter Mitwirkung des Staats fiir die Familie, wobei die 
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Initiative nach dem natiirlichen Rechte dem einzelnen Biirger iiber- 
lassen blieb. Denn alle Erziehung hat auszugehen und geht, unter 
gesunden Verh;iltnissen wenigstens, faktisch aus von der Familie. 
Also nahm die Gesetzgebung in Athen auf den Unterricht der Knaben 
in der Weise Riicksicht, dass der Schulbesuch, beziehungsweise die 
Grundung und Erhaltung einer Schule, dem elterlicben Pflichtgefiihle 
und der personlichen Betriebsamkeit der Lehrer anheimgegeben blieb, 
dass dagegen die eroffneten Schulen und die Lehrthatigkeit selbst 
im allgemeinen Staatsinteresse beaufsichtigt wurden.

Weitergehende Forderungen wurden auf diesem Gebiet erst von 
den politisch-padagogischen Theorctikern einer spateren Zeit, von 
Platon bis zu den Stoikern herab (Bd. II, 8 ff.) gestellt, meistens war 
es dabei nach Lykurgischem oder Pythogoreischem Vorbild auf eine 
formliche Gesetzgebung fiir óffentliche Zucht und Jugendbildung ab
gesehen. In Riicksicht auf die melirerwahnte Solonische Verfiigung 
lasst Platon den Sokrates (Krit. c. 12, p. 50 D) im Kerker geradezu 
von Geboten, nicht bios von mittelbar eingreifenden Bestimmungen 
sprechen. Die Nópoi werden daselbst ais Gesetze iiber Erziehung 
und Bildung eingefiihrt, die ja fiir Sokrates gesorgt hatten. „Ist etwa 
die zu dem Ende getroffene Einrichtung, wonach dein Vater dich in 
der Musik und Gymnastik unterweisen liess, nicht lobenswert? Und 
wenn du uns Geburt (yśyest;) und Erziehung (-rpotpr]) und Bildung 
(itai8ś(a) zu danken hast'), kannst du zuvórderst leugnen, dass du 
so gut wie deine Vorfahren unser Spróssling und Untergebener bist?“ 
u. s. f. Platon ubrigens sprach sich in seiner idealen Gesetzgebung 
auch schon dafiir aus, dass óffentliche Lehrer mit festem Gchalt an- 
gestellt werden sollten, dass die Wahl der Lehrgcgenstande und der 
Lehrer nicht den Eltern iiberlassen bleiben diirfe; er legte, wie man 
sofort ersieht, in dorisch-aristokratischem Sinne die Notwendigkeit 
und Wichtigkeit der Erziehung durch den Staat uinfassend dar, und 
wir treffen sonach bei ihm zuerst von allen Theoretikern die Forde- 
rung eines Lehrzwanges klar ausgesprochen: 'denn die Sóhne 
gehóren mehr dem Staate ais den Eltern an1 2); der Staat darf daher 
sowohl Erwachsene ais Kinder zwingen, sich moglichst Bildung an- 
zueignen. Auch ist in seinen Gesetzen (p. 804 C sqq.) die Rede von 
besoldeten Lehrern (8t8aoxaXot nsitswpśvoi piailotę), denen die 

1) Wegen dieser Dreitheilung selie man bei Wyttmbaćh Animadv. in Plu- 
tarchi opp. mor. I, p. 33.

*) De legg. p. 804 D w; rijc kÓIsłuc [idXXov rj ■proplpcOT omac, icat8»u- 
tśóv e$ av ę.
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Uebungen in den Gymnasien und der Schulunterricht anvertraut 
werden soli. Diese Anstalten, mitten in der Stadt gelegen, in Ver- 
bindung mit geraumigen Uebungsplatzen ausserhalb, fiir die Wurf- 
waffen und das Reiten namlich, werden nach Platon’s Forderung von 
allen Knaben und Junglingen in der Art besucht, dass den Vatern 
nicht freisteht, sie von dem einen ihrer Sbhne besuchen zu lassen, 
von dem andern aber nicht, oder auch an der Dauer des Curses 
etwas zu andern (p. 810 A; vergl. auch oben S. 229?.

Haben nun auch die von Platon aufgestellten Prinzipien des 
Unterrichts unter seinen Landsleuten nur theilweise eine praktisclie 
Anwendung gefunden, so befinden sich dennoch einige hbchst wichtige 
darunter, welche in unsern Zeiten bei den meistenNationen, nament- 
lich in Deutschland, ais richtig anerkannt und auch in der Praxis 
durchgefuhrt werden. Dahin gehbrt: dass der Schulunterricht obliga- 
torisch sein miisse, dass auch das weibliche Geschlecht desselben 
theilhaftig werden solle, dass ebenso die Kinder der armsten und 
niedrigsten Voll<sklasse, der Sklaven des Altertums, Unterricht er
halten miissen. Einzelnes hat Platon sogar aufgestellt, was noch 
heutzutage cntweder ganz oder doch in der wiinschenswerten Aus- 
dehnung vermisst wird und was wir gut thun wurden uns anzu- 
eignen; so den Grundsatz der Ausbildung von Kórper und Geist, 
Musik und Mathematik u. s. f.

Aus der freilich unsicheren Ueberlieferung von der Schulgesetz- 
gebung des Charondas erhellt immerhin so viel, dass nach der spa
teren Anschauung ein Unterricht von Staatswegen und mit besoldeten 
Lehrern vor allem den armeren Biirgern zu gute kommen sollte 
(S. 563; Bd. 11,54). Hiermit stimmt auch die obenerwahnte Mittheilung 
des Plutarchos im Leben des Themistokles c. 10, dass die Troizenier, 
nachdem die Athener im zweiten Perserkriege auf den Rath Jdes 
Themistokles ihre Weiber und Kinder nach Troizen in Argolis ge- 
fliichtet hatten, den Beschluss fassten, nicht nur die Fliichtlinge auf 
bffentliche Kosten zu verpflegen, sondern auch fiir die Kinder der
selben das Schulgeld zu za hien. Also bestand wenigstens eine 
Elementarschule in Troizen, wenn wir auch nicht wissen, ob der 
gesammte Unterricht oder nur derjenige fiir die ganz Armen aus 
Gemeindemitteln bestritten wurde. Andere einschlagige Nachrichten 
haben wir bereits friiher angefiihrt. Auf den Bestand von Dorfschulen 
lasst sich iibrigens auch aus den Mittheilungen iiber das Leben des 
Sophisten Protagoras (Bd. II, 204) ein Schluss ziehen. Da nun selbst 
in Sparta, wenngleich kein hbherer grammatischer Unterricht, so 
doch der elementare im Lesen und Schreiben, dann der Unterricht 
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in der Musik und Orchestik ais sittliches Bildungsmittel vorschrifts- 
massig betrieben wurde, so begreift es sich, in wiefern der um das 
Jahr 300 v. Chr. lebende Philosoph Theophrastos behaupten durfte, 
dass alle Hellenen durch einen ahnlichen Unterricht gebildet wurdenJ).

In Attika jedoch gab es damals keine Elementarschule mit 
Schulzwang im heutigen Sinne des Wortes. Eine gelegentlich miss- 
verstandene Stelle bei Demosthenes1 2) erklart sich einfach aus der 
Erwagung, dass ebenda nicht von Lehrern iiberhaupt, sondern nur 
von bestimmten Lehrern, namlich den eigens bezahlten Lehrern eines 
Eestchores (/opoStSaazakot) die Rede ist3). Der Staat verlangte, wie 
gesagt, den Besuch der Gymnasien und dass die Epheben diejenige 
korperliche Ausbildung sich angeeignet hatten, ehe sie unter die Zahl 
der Burger aufgenommen wurden, die zur Vertheidigung des Vater- 
landes erforderlich schien; ohne dass deshalb ein athenischer Burger 
aus der Periode der vollen Entwickelung nach den Perserkriegen 
anders ais im Falle der aussersten Not (Bd. II, 46) auf blosse elemen- 
tare Unterweisung seiner Sohne sich beschrankt hatte. Uebrigens 
treten selbst bei Platon die erwahnten theoretischen Forderungen in 
gemilderter Form auf, insofern ais er wenigstens die Methode des 
Unterrichts von allem Zwange eines mechanischen Lernens ledig wissen 
will. Kein Freier soli etwas auf knechtische Weise erlernen, indem 
wohl die Anstrengungen des Korpers, wenn sie mit Gewalt vorge- 
nommen werden, diesen um nichts schlechter machen, im Geiste aber 
keine Wissenschaft, wenn sie mit Gewalt gelehrt wird, haften bleibt4). 
Dagegen lehrte Aristoteles: Nur durch feste Grundsatze, seien dies 
geschriebene oder ungeschriebene Gesetze, wird in den Familien wie 
im Staate die Erziehung zu Stande gebracht werden. Zum Gelingen 
der Privaterziehung tragt die Liebe vieles bei; auch vermag der 
Einzelne in manchem fiir den Einzelnen besser zu sorgen (woriiber 
sich Quintilian weiter auslasst I, 2, 9.), eher das ihm Zutragliche 
ausfindig zu machen, yornehmlich, wenn er wissenschaftliche Einsicht 
besitzt, oft aber schon durch blosse Empirie. Im idealen Staate da
gegen ist die Erziehung eine und dieselbe fiir Alle; die Ertheilung 

1) Theophr. Charakt. prooem. ouSs mtuaopat ri rijc 'EkkaSoę
uko tqv aorov dśpa xet|UVT]C zat 'TtdvT(uv ru)v ópottuę 'rcat3euopEvtov

oó aóx7]v rd£tv tujv rpoiuoy s^etv.
2) Or. adv. Boeot. § 23, p. 1001 etę 'rKicoOumćSa sep o i-a ęukip się iratSac 

)<opeuau)v xrX.
3) Vergl. Antiphon itept rou yop. § 11 sq.
<) De rep. VII, p. 537 A; yergl. Bd. II, S. 108.



577

derselben geht vom Staate aus, nicht von dem Einzelnen, wie jetzt, 
da jeglicher nur fiir seine Kinder sorgt und sie nach seinem Belieben 
in besonderen Fachem unterrichten lasst. Auch muss die Uebung in 
den gemeinsamen Lehrgegenstanden gemeinsam sein. Kein Burger 
halte dafiir, er sei sein eigen; alle yielmehr sollen sich ais dem Staate 
angehbrig betrachten; denn jeder ist ein Theil des Staates, die Sorge 
fur den besonderen Theil aber muss der Natur gemass der Sorge 
fiirs Ganze untergeordnet werden

Aber der Stageirite lehrte doch auch, dass der yollkommene 
Burger mit dem yollkommenen Menschen identisch sei. Immerhin 
bleibt es bemerkenswert, dass dieser denkende Geist schon damals 
solche Begriffe auffasste, welche zu verfolgen und zu wissenschaft- 
lichen Ganzen zu entwickeln ihm noch der hellenische Geisteshorizont 
verwehrte. Auch die Privaterziehung oder die Erziehung 
des Menschen ais Menschen hat Aristoteles in ihrer Ver- 
schiedenheit von der allein vom Staat ausgehenden wenigstens ge- 
dacht* 2). Fiir uns diirfte sich aus dieser Auseinandersetzung noch 
der Schluss ergeben, dass beide Theoretiker, Platon wie Aristoteles, 
wohl nicht ausschliesslich nach ihren subjektiven Ansichten und Hin- 
weisungen, sondern mehr oder weniger auch auf Grund persbnlicher 
Erlebnisse und Beobachtungen iiber die jiingere Generation ihrer 
Zeit zu den obigen Denkfolgerungen, beziehungsweise selbst zu 
Klagen iiber Bestehendes und Forderungen des Besseren Ursache zu 
haben glaubten. Bekanntlich war ja schon im Verlaufe des pelo- 
ponnesischen Krieges mit dem Verfall der bffentlichen Sitten auch 
die Vernachlassigung der alten, echthellenischen Erziehung eingetreten. 
Man wird sich, angesichts der Forderungen solcher hochangesehenen 
Lehrer und Philosophen selbst, nicht zu sehr dariiber wundern, dass 
verhaltnissmassig friih auch schon eine Beschrankung der Lehr- 
freiheit ais wiinschenswert erschien und allmahlig gefordert wurde. 
Um es bei dieser Gelegenheit offen auszusprechen, so ist allerdings 
fiir uns auch das freieste Volk des Altertums nicht geeignet, dass 
wir etwa Vorbilder der heutigen Lehrfreiheit bei demselben erspahen 
konnten. Die Begriindung dieser Ansicht glauben wir am kiirzesten 
mit den Worten geben zu konnen, welche die Redaktion der „Jahr- 

1) Nach Orellts Zusammenstellung in den Philol. Beitragen ans der Schweiz 
S. 76. Cf. Eth. Nikom. X, 9, 15; Polit. III, 11, 3; VII, 15; VIII, 1; und aus 
spaterer Zeit Polyb. XXXI, 17; XXXVII, 4, p. 133 Didot.

2) Eth. Nik. V, 5, 1130, b. 25-—29; vergl. A. Kapp Aristot. Staatspadagogik 
S. 220, A. 4.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 37
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biicher fiir speculative Philosophie17 Jahrg. I, 1846, S. 88 gegeniiber 
einem Artikel von J. C. Glaser iiber die hoheren Bildungsinstitute bei 
den Griechen und Rómern, betont hat, aus Anlass einer gemissdeute- 
ten Aeusserung Fichtćs iiber die Lehrfreiheit: „Den absoluten Wert 
des Subjekts, seine innere Freiheit, seine von keiner irdischen Macht 
bezwungene Grbsse des Gewissens kannte das Altertum nicht; musste 
doch selbst der, der sie vollkommen in sich darstellte und der ihr 
in der Weit Bahn gebrochen hat, durch seinen Tod die Gefangen- 
schaft des Geistes unter die Machte dieser Weit biissen und fiir 
immer lósen“. Fiir ganzlich verfehlt aber miissen wir es halten, 
wenn solche und ahnliche Unvollkommenheiten und Schattenseiten im 
Leben der Alten von gewissen lieutigen Schriftstellern kurzer Hand 
einer einzelnen Partei und, wenn immer móglieh, der verhassten 
athenischen Demokratie schuld gegeben werden 1).

1) Man sehe z. B. ein Referat in der Beilage der Allg. Zeit. 27. Marz 1878 
iiber „Die Demokratie11 von Dr. Jul. Schwarz: Verfolgungen durch die machtigen 
Eumolpiden (Ketzerrichter?), lntoleranz gegen sammtliche Naturforscher, Physiker, 
Physiologen, Meteoroleschen u. s. w. iiberhaupt eine ganze Wolke „von Schwaclien 
und Mangeln der einseitig verhimmelten Demokratie von Athen.11

2) Nach Kruger zu Clint. F. Att. p. 181; dagegen nach Grauert Anal. 
S. 335 zwischen 307 und 302 v. Chr.

S) Diog. Laert. V, 38; Athen. XIII, p. 610; Pollux IX, 42.

Wenn also an den hoheren Lehranstalten fiir den rhetorisch- 
philosophischen Unterricht einschrankende Verordnungen und selbst 
Massregelung und Verfolgung der Lehrer (vergl. oben S. 404) zeit- 
weise eintraten, so sehen wir gleichwohl aus der Geschichte des be- 
ruchtigten Sophokleischen Gesetzantrages, dass wenigstens in der 
makedonischen Periode der Geist der alten Demokratie noch wirk- 
sam sich erwies, um die stellenweise durchbrochene Lehrfreiheit der 
athenischen Philosophen móglichst zu beschiitzen. Es wurde nam
lich zu Athen von Sophokles, dem Sohn des Amphikleides, im Jahre 
316 v. Chr.1 2) ein Gesetz eingebracht, welches bestimmte:

„Niemand solle eine philosophische Schule halten ohne Ge- 
nehmigung des Senates und Volkes, die Uebertretung des Gesetzes 
aber mit dem Tode bestraft werden113).

Die Nachrichten von diesem auffallenden Antrag sind leider 
zu liickenhaft, ais dass man die ganze Bedeutung desselben abschatzen 
konnte; indessen ist wichtig, dass dieses Gesetz entstand, ais Athen 
mit Kassandros im Kriege war und die ersterbende Demokratie sich 
noch einmal gegen ihre Feinde, die Anhanger des makedonischen 
Kónigtums erhob. Die beriihmtesten óffentlichen Lehrer im damaligen 
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Athen befanden sich im Einverstandniss mit Kassandros und dem ver- 
triehenen Demetrios von Phaleron. Fiir die Demokratie interessirten 
sich diese Manner, fast ohne Ausnahme Nicht-Athener, gar nicht, 
zum Theil auch standen sie in makedonischem Solde. Offenbar galt 
es jetzt fiir philosophisch gebildet, antidemokratisch zu sein und in 
dem Konigtum das wahre Prinzip der Zeit zu finden. War doch 
aus der Platonischen Schule eine gróssere Zahl von Mannern her- 
vorgegangen, die in verschiedenen Stadten es zur Tyrannis brachten 
(Athen. XI, 119, p. 508 f.); auch die 2000 Schiller des Theophrastos, 
eines entschiedenen Anhangers des Kassandros, diirften derselben 
Gesinnung gewesen sein. Die Demokratie suchte jetzt freilich unter 
diesen Verhaltnissen nach Kraften die weitere Ausbreitung dieser 
ihr feindlichen Idee zu hindern; Demochares und sein Anhang unter- 
stiitzten das Gesetz des Sophokles und setzten dessen Annahme 
durch, so dass Theophrastos sich genotigt sah Athen zu verlassen. 
Allein das Gesetz bestand nicht iiber ein Jahr; ein Peripatetiker 
und Anhanger des Theophrastos, Philon (nach andern Philion oder 
Phillion), erhob gegen jenen Sophokles die Klage wegen gesetz- 
widrigen Vorsehlags (7tapavó[xwv); die Vertheidigung des Gesetzes 
durch Demochares reichte nicht aus und Sophokles wurde, unter 
Aufhebung des Gesetzes, zu einer Strafe von fiinf Talenten ver- 
urtheilt

In der hellenistischen Periode und vollends nach demVerluste 
der nationalen Unabhangigkeit fielen mit dieser auch die auf den 
hoheren Unterricht beziiglichen Anforderungen aus der Bliitezeit des 
Hellenischen allmahlig dahin. So konnte der Reiseschriftsteller Pau
sanias * 2) im zweiten Jahrhundert n. Chr. ais etwas Auffallendes her- 
vorheben, dass man zu seiner Zeit zu Pellene in Achaia noch an 
der alten Forderung einer gesetzmassigen Ephebie festhielt. Und 
obwohl dieses Institut von seiner ehemaligen Bedeutung langst her- 
abgesunken und trotz der Fortdauer des ausserlichen Pompes inner- 
lich im Absterben begriffen war, so erachtete es doch noch, wie der
selbe Pausanias erzahlt, Philopoimen, das Haupt des achaischen 
Bundes, fiir notwendig die Formen der alten spartanischen Ausbild
ung mit einer Gewaltmassregel zu durchbrechen. Ais namlich um 
die damalige Zeit die Tyrannei des Nabis zu Sparta aufgelost war, 

0 Vergl. Droysen Geschichte des Hellenismus I, 499 f.
2) VII, 27, 2 fupdaiov ap/aiov e; eę^ujv paltara avei-ai u.£Aerrp‘ ou3ś ś; tip 

itoltteiav epypoKPipai Ttpótspov zaSeanjzc? ou3evi irph
37*
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rachten sich die Achaier an den Spartiaten nicht bios dadurch, dass 
sie die kaum errichteten festen Mauern von Sparta niederrissen, 
sondern sie hoben auch die bis dahin beibehaltene Erziehung der 
Epheben nach den Gesetzen des Lykurgos ganzlich auf und be- 
stimmten, dass dieselben nach achaischer Sitte erzogen werden sollten 
(Pausanias VII, 8, 3; VIII, 51, 3). Eine Demiitigung, die wohl 
nicht weniger schwer empfunden wurde ais jene harte Massregel der 
Mytilenaer, wonach die Kinder ihrer abgefallenen Bundesgenossen 
zur Strafe ohne allen Unterricht aufwachsen sollten (Bd. II, S. 257).

Es wurde von uns schon friiher (S. 396; Bd. II, S. 169. 176. 
178 ff.) ausgefiihrt, wie es in Griechenland die Sophisten waren, 
welche das Lehren zuerst zu einem festen Beruf machten, wahrend 
bis dahin nicht so sehr eigentliche Lehrer, ais Aufseher und Wachter 
der offentlichen Zucht, wenigstens in Athen, gegen Bezahlung aus 
bffentlichen Kassen thatig gewesen zu sein scheinen. Die Sophro
nisten oder Aufseher der Jiinglinge bei den Uebungen, im Theater 
etc., dereń jahrlich zehn, aus jedem Stamm einer, durch Cheirotonie 
des Volkes erwahlt wurden, erhielten angeblich jeder taglich eine 
Drachmę Sold *)• Freilich hatte diese Notiz nach der Ansicht 
K. Fr. Hermanris Staatsalt. § 150, A. 4 nur von den auvyjyopot sich 
zu den Sophronisten verirrt. Gewiss erscheint es schon nach der 
vornehmeren Stellung der Sophronisten unzulassig, dass man sie 
etwa mit den Padotriben gleichstelle, und insofern ist die obige Ver- 
mutung nicht ohne Berechtigung (yergl. oben S. 49). Indessen ist 
aber doch erwiesen, dass die Demen schon in den alteren Zeiten an 
ihren besonderen Festen auch ihre eigenen Sophronisten hatten* 2). 
In der Zeit der dreizehn Stamme, seit Hadrian, gab es einmal sechs 
Sophronisten und ebensoviel Hyposophronisten; gelegentlich werden 
fiir jene Zeit auch vier Sophronisten genannt. Dass die Padotriben 
fiir ihre Dienste vom Staat entschadigt wurden, ist sicher; aber auch 
Aerzte, Sanger und Tonkiinstler bezogen in Athen einen bedeuten- 
den Sold, wie bereits Bockh Staatsh. d. Ath. I, 134 ff. nachgewiesen 
hat. Die Gruppe der dramatischen Dichter vollends, welche die fiir 
die bffentlichen Feste jahrlich neu zu beschaffenden Dichtungen liefer- 
ten und dadurch einen gewissen amtlichen Charakter erlangten, be- 
zog durch den Rath der Fiinfhundert ansehnliche Staatsbesoldungen, 
um fiir ihre Kunstschopfungen die notige Musse zu gewinnen.

1) Bekk. An. Gr. p. 392, 10; Phot. Lex. p. 564 s. v. aiuypoyiatai. Bd. I, 
S. 283.

2) C. J. Gr. n. 271; Bockh Staatsh. d. Ath. I, 337.
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Spuren von Schulgeld in der alteren Zeit weisen deutlich 
auf private Bezahlung hin J). Doch scheint eine Besoldung, wie sie 
fur mehrere Zweige der Jugendbildung in Athen von Alters her be
stand, bei dem hoheren Unterricht ziemlich spat eingefiihrt worden 
zu sein. Nach Polybios XXXI, 25 erhielten z. B. bei den Bhodiern 
die Lehrer der Jugend Sold aus der Gemeindekasse, um die Mitte 
des 2. Jahrh. v. Chr. Auch zeigt die Art, wie Polybios diese That- 
sache erwahnt, deutlich genug, dass dies nicht etwa eine spezielle 
rhodische Eigentumlichkeit gewesen sein kann; woraus sich uns 
abermals der Schluss ergibt, dass zu jener Zeit auch in Athen die 
Lehrer der Musik, der Geometrie, der Gymnastik, der Hoplomachie 
u. s. w. besoldet waren. Doch wird damals, was die eigentliche 
wissenschaftliche Ausbildung betrifft, die Bildung in der Grammatik, 
Rhetorik und Philosophie, eine Besoldung von Staatswegen noch 
nicht stattgefunden haben, indem vielmehr die Honorarzahlung der 
Zuhorer geniigte. Natiirlich beweist ein vereinzelter Pall nichts, wie 
wenn der Areopag nach Diogenes von Laerte VII, 168 dem armen 
Stoiker Kleanthes eine Unterstiitzung von zehn Minen anbietet. Fur 
die Rhetoriker und Philosophen haben wir diesen Thatbestand oben 
S. 361. 894 f. 441 ff. aufgezeigt; das gleiche Verhaltniss durfte 
wohl auch fiir den Unterricht in der hoheren Grammatik anzu- 
nehmen sein.

So finden sich denn erst am Ausgang des hellenischen Alter- 
tums bestimmte Angaben iiber das gewohnliche Schulgeld und iiber 
die Besoldung der Lehrer; auch treffen wir jetzt erst einen eigenen 
Lehrerstand, der sich durch Unterricht den Lebensunterhalt ver- 
schafft. Dagegen jenes innige und schóne Wechselverhaltniss zwischen 
Lehrer und Schiiler, wie es die altere Periode haufig aufzuweisen 
hatte (Bd. II, 157 ff.), musste von dieser Zeit an mehr und mehr 
entschwinden. Unter den Rómern aber treffen wir in Absiclit auf 
geistige Bildung und hoheren Unterricht iiberhaupt eigentiimliche 
Anschauungen, um nicht zu sagen eine spezifisch romische Naivetat. 
Ein wahres Verstandniss der hellenischen Erziehungsmittel findet 
sich gar nicht unter den Rómern, die das musische Treiben im helle
nischen Sinn fiir unwiirdig hielten. Der echte Romer fiihlte es auch 
instinktmassig voraus, wie sein eigenstes Wesen durch den Einbruch 
des hellenischen abhanden kommen wiirde. Will man also die Romer

’) Plutarch. Them. c. 10; fiir Rhodos Polyb. fragm. Vat. XXXII, 2; fiir 
Rom Bd. II, 253, A. 5.
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verstehen, so ist vor allem der romische Realismus zu erkennen; 
will man ihren Wert schiitzen, so muss man von ihrem Charakter 
ausgehen und keine Griechenkiinste von ihnen fordem. Die ideale 
Richtung auf eine harmonische Bildung des Menschen, welche die 
Griechen gross gemacht hat, ist den Romern stets fremd geblieben 
ihr Geschmack war Geschichte oder ernste gesetzgebende Beredsam
keit, war, kurz gesagt, die That (rem gerere). Ihr wunderbares 
praktisches Talent ersetzte einigermassen das, was wir heut- 
zutage durch Schulbildung zu erreichen suchen. Mit den diirftigsten 
geographischen Kenntnissen haben sie die Weit erorbert und be- 
herrscht 1); sie haben einen enormen Staatshaushalt gefiihrt bei den 
grossten Schwierigkeiten der Rechnung, aber sie sind zuletzt durch 
ihre praktische Richtung in einen Materialismus gerathen, in 
welchem Religion und Sittlichkeit, Staat und Familie zu Grunde 
ging. Das ist das letzte Resultat ihrer realistischen 
Erziehung gewesen* 2).

1) Cf. Galen. opp. ed. Kuhn Vol. XII, p. 169.
2) ilfargwardt Rom. Privatalt. S. 81 f.
3) De rep. IV, 3, 3 disciplinam puerilem ingenuis, de qua Graeci multum 

frustra laborarunt et in qua una Polybius noster hospes nostrorum institutorum 
neglegentiam accusat, nullam certam aut destinatam legibus aut publice expositam 
aut unam omnium esse voluerunt.

4) Vergl. K. Schmidt Gesch. der Padagog. I, 346 f. 1. Aufl.

Cicero macht einmal die Bemerkung, die Romer verlangten 
nicht, wie die Griechen, dass der Unterricht durch die Gesetze des 
Staates bestimmt werde und fiir alle derselbe sein solle; auch findet 
er zugleich, dass die Versuche der Griechen in dieser Hinsicht 
grósstentheils misslungen seien 3). Wie nun aber? Der einzelne Romer 
war doch in der guten Entwickelungsperiode sicherlich auch fiir den 
Staat da. Das republikanische Rom aber mit seinen Patriziern diirfte 
iiberhaupt Sparta ungleich naher stehen ais Athen. Ware man also 
am Tiber nicht ebenso gut veranlasst gewesen, auf allen Unterricht 
systematisch und von Staatswegen einzuwirken, wie in der Niederung 
am Eurotas?

Wir kónnten hier recht bequem eine Menge Parallelen ziehen1), 
aber wir ziehen es abermals vor bei unserer jetzigen Aufgabe zu 
bleiben, und bemerken daher, dass fiir die rómischen Verhaltnisse 
alles Einschlagige auf Herkommen und Sitte beruhte. Nicht einmal 
die Worte des censorischen Ediktes vom Jahre der Stadt 662 (92 
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v. Chr.) bei Suetonius1) diirfen auf eine gesetzliche Bestimmung 
bezogen werden, sondern nur auf den herkommlichen Brauch (con- 
suetudo ac mos maiorum), den auch im hauslichen Leben und in der 
Erziehung zu erhalten die Censoren yerbunden waren* 2). Wenn 
gleichwohl Friedr. Cramer Geschichte der Erziehung und des Unter- 
richts I, S. 447 die auffallende Meinung ausgesprochen hat, die 
romische Erziehung sei dadurch verschlechtert worden, weil man 
zuviel erzog, und der Unterricht unwirksamer, weil man in ver- 
kehrter Weise und zuviel unterrichtete,soist mit einem solchen 
Hinweis auf Aeusserlichkeiten nichts ausgerichtet; man muss ebenso- 
wohl den allgemeinen Gang der romischen Cultur ins Auge fassen, 
um ihren Abstand von der hellenischen richtig zu tasiren, ais den 
Wendepunkt insbesondere, der mit der Auflockerung des Altrbmischen 
unter griechischem Einflusse fur die weitere Geistesentwickelung ein- 
trat (Bd. II, 50 f.).

1) De rhet. 1 maiores nostri, quae liberos suos discere et ąuos in ludos 
itare yellent, instituerunt. Haec nova, quae praeter consuetudinem ac 
morem mai o rem fiunt, neque placent neque recta yidentur. Quapropter et 
iis qui eos ludos (sc. Latinorum rhetorum, cf. oben S. 351, Anm.) habent, et iis 
qui eo venire consuerunt, yidetur faciundum ut ostenderemus nostram sententiam, 
nobis non placere.

2) Ungefahr in der Weise des athenischen Areopags, vergl. Marquarilt 
a. a. O. S. 80; Bernhardy Rom. Lit. Gesch. 3. Bearb. S. 45, A. 26.

Erst unter Hadrian und den Antoninen erreichten die romischen 
Bildungsanstalten ihren Hbhepunkt. Dass jedoch ein frischeres Leben 
in Rom schon friiher dahinschwand, je zahlreicher die Schulen wurden 
und je eifriger man es sich angelegen sein liess, durch óffentliche 
Anstalten den fliehenden Geist zu fesseln, dafiir zeugen die Mittheil- 
ungen eines Petronius, Seneca, Tacitus, Plinius etc. in der ausgiebig- 
sten Weise. Diese Schulen erzogen nicht mehr grosse Manner 
und Weiber, wie sie dereinst die romische Familie und das grosse 
bffentliche Leben gebildet und ausgebildet hatten. Kritik und formaler 
Unterricht fórderten wohl Vielwisserei und Gelehrsamkeit, entwickel- 
ten aber keine starkę Gesinnung und keine festen, ihrer Bildung be- 
wussten Charaktere mehr. Es ist doch sicherlich bezeichnend, dass 
unter den Angriffen auf die Philosophen dieser Zeit derjenige sich 
am haufigsten wiederholt, dass sie das Geld keineswegs yerachten. 
Ulpian bemerkt einmal (Digest. XIII, 1, § 4), bei Erórterung der 
'Prozesse wegen schuldiger Ilonorare fiir Unterricht oder sonstige 
Leistungen von Gelehrten, die Philosophen konnten seines Erachtens 
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Anspriiche auf Honorare gericlitlich nicht verfolgen; sie hatten vor 
aliem zu erklaren, dass sie jede „Lohnarbeit“ verschmahten. Seneca 
(ad Gallion. de vita beata c. 17 sqq.) hat jedoch wirklich in einer 
langeren Abhandlung zu beweisen versucht, dass Philosophen reich 
sein durfen. Begreifliclierweise machten derartige Entschuldigungen 
des Widerspruches zwischen Theorie und Praxis, Ideał undWirklich- 
keit auf die Gegner der Philosophie ebenso wenig Eindruck ais in 
spateren Jahrhunderten die Satzungen anderer Philosophen, die dazu 
dienen sollten, den schweren Kampf des Lebens durch das Geliibde 
freiwilliger Armut zu yersiissen.

Von der Errichtung hbherer Lehrstiihle in Athen fiir den rheto
rischen und philosophischen Unterricht war oben wiederholt die Rede. 
Die rómischen Kaiser widmeten bei Zeiten ihre Aufmerksamkeit dem 
Erziehungswesen des Reiches. Die Besoldungen der ins Museum zu 
Alexandria berufenen Gelehrten, also auch der dortigen Philosophen, 
dauerten fort. Allerhand Immunitaten und Privilegien wurden schon 
friih den hoheren Lehrern yerliehen; indessen erst Antoninus Pius 
brachte in diese Yerhaltnisse eine feste Ordnung, w’elche dann Mark 
Aurel neu bestatigte. Ersterer stellte in allen Provinzen Lehrer an; 
nach seinem Schreiben an den Landtag der Provinz Asien sollte die 
Abgabenfreiheit, die bei andern Lehrern auf eine nach der Grosse 
der Stadte sich bestimmende Zahl beschrankt war (S. 445), fiir die 
Philosophen unbeschrankt gelten, da es ihrer so wenige gebe (Jul. 
Capit. Ant. Pius c. 11.). Mark Aurel setzte, wie oben bemerkt ist, 
fiir eine Anzahl offentlicher Lehrer aus den Schulen der Stoiker, 
Platoniker und Epikureer ziemlich ansehnliche, und zwar durchaus 
gleiche Besoldungen aus. Nun war einmal einer dieser Lehrer ge- 
storben und es sollte ein anderer, den ein Collegium der Vornehmsten 
ais den wiirdigsten erproben wurde, an seine Stelle kommen. „Nicht 
um ein Weiheyieh oder um eine Stierhaut strebten sie“ !), es galt 
die jahrlichen zehntausend Drachmen. Mark Aurel gab damit, wie 
ein alter Historiker sagt, in Athen der ganzen Weit Lehrer, d. i. er 
stellte Athen ais Hochschule des ganzen neben Rom liin. Unter 
diesem Philosophen auf dem Thron wurde die Philosophie Modę, 
selbst unter den Frauen (S 520): der einst so sehr verfolgte Stoicis- 
mus galt jetzt ais Empfehlung und wurde von ehrsiichtigen Menschen 
zum Schein angenommen oder zur Schau getragen. Von den spateren 
Kaisern befolgte namentlich Ssptimius Severus das von Mark Aurel

9 Citat des Lukianos aus Homer an der S. 443 angefuhrten Stelle. 
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gegebene Beispiel zu Gunsten der Philosophie; unter ihm genossen 
die Philosophen grosse Redefreiheit, trotz ihrer Angriffe auf den 
Kaiser selbst erhielten sie Gehalte und Statucn *).  Der fromme Ale- 
xander Severus erkannte dann auch den Astrologen und Haruspices 
Staatsbesoldungen zu, indem er sie zu Vortragen uber ihre Facher 
verpflichtete* 2). Uebrigens bestatigte noch Constantin den vom Staat 
angestellten Professoren und den ebenfalls sehr privilegirten Aerzten 
sammt ihren Familien wenigstens die Immunitat von lastigen Aemtern 
und Leistungen, namentlich dem gefiirchteten Decurionat, und vom 
Kriegsdienste3). Durch welche yerzweifelten Mittel man freilich dem 
Decurionat sich zu entwinden suchte, Vermahlung mit Sklayinnen, 
Flucht in die Armee u. s. w., dariiber belehren uns die bezeichfaeten 
Gesetze gleichfalls.

ł) Tertull. Apolog. c. 46; Ael. Spart. vit. Severi o. 18, 5; Ant. Geta c. 2, 2.
2) Ael. Lampr. vit. Al. Sev. c. 44, 4 rhetoribus grammaticis medicis haru- 

spicibus mathematicis mechanicis architectis salaria institnit et auditoria 
■decrevit sąq.

3) Cod. Tlieodos XIII, 3, Gesetze der Jahre 321. 326. 333.

Bei alledem ist wohl zu beachten, dass in jenen Zeiten nicht 
ein bureaukratischer Schematismus regierte, sondern die energische 
Personlichkeit der besseren Kaiser. Gerade in den Fallen, wo ihr 
kraftiger Wille die Initiative ergreift, finden wir in der Regel ein 
kluges Masshalten in gesetzlichen Bestimmungen. Selbst der aus- 
gesprochene Despotismus der rómischen Kaiser ist darum in unsern 
Augen nicht mit jener peinlichen Aufsicht iiber alle Kleinigkeiten 
behaftet, mit dem Hineinregieren in alles und jedes, das dem heu- 
tigen Staat anklebt und namentlich auf dem Gebiet des Unterrichts 
nnd im Dictiren und Controliren geistiger Richtungen yielseitig ver- 
wirrt und yerfiacht, niederhalt und unterdriickt. Jene verrufene 
Kaiserherrschaft, welche das Leben des Einzelnen so wenig achtete, 
so driickende Steuern eintrieb, fiir die offentliche Sicherheit so schlecht 
sorgte, sie begniigte sich doch mit ihren notigsten Zwecken und 
iiberliess sonst die einst mit Strbmen Blutes unterworfenen Plovinzen 
ungehemmt ihrem lokalen Leben. „Von abstrakter Gleichmacherei 
war diese Despotie weit entfernt. Dies zeigt sich nicht nur an den 
ortlichen, sondern auch an den Standesunterschieden, die sie bestelien 
und neu aufkommen liess. Es bildet sich z. B. eine Aristokratie der 
Steuerfreiheit fiir die senatorischen Familien, die vom Staat ange
stellten Lehrer und Aerzte nebst einigen andern Kategorien, wozu 
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in der Folgę auch die christlichen Priester kamen. Yon einer leben- 
digen neuen Gliederung des Staatswesens konnte allerdings nicht 
mehr die Rede sein; das Hóchste, was selbst 'ein Regent wie Dio- 
cletian zu erreichen hoffen durfte, war die Erhaltung des Reiches in 
seinem Umfang und eine leidliche Ausbesserung der Schaden im 
Innern“ J).

Diocletian namlich sah sich im Jahre 301 n. Chr. durch die 
allgemeinen Klagen iiber die Theuerung der Zeit veranlasst, eine 
Verordnung ergehen zu lassen, welche eine bestimmte Taxe fiir 
jede W a a r e und einen bestimmten Preis fiir gjewisse Leist- 
ungen festsetzte, die man nicht iiberschreiten durfte. Wir sehen 
da, dass ein Buchstabenlehrer (magister literarum) nicht mehr ais 
50 Denare im Monat fiir jeden Knaben fordem durfte. Ein Denar 
aber ist zu Diocletian’s Zeit von weit geringerem Werte ais friiher; 
er hatte wohl kaum ein Achtel des urspriinglichen Wertes. Das 
angegebene Masimum wiirde demgemass Mark 4,50 oder lx/2 Thaler 
sein. Der Rechnenlehrer und der Schreiblehrer hatten dagegen Er- 
laubniss 10 Denare im Monat zu yerlangen, und die Sprach- und 
Stil-Lehrer sogar 200 Denare. Wir schalten hier den interessanten, 
auf die Bezahlung der damaligen Lehrer beziiglichen Abschnitt des 
kaiserlichen Ediktes ein, indem wir im voraus bemerken, dsss alle 
Preise in der damals offiziellen Geldsorte des romischen Reiches 
denarii, nicht in den silbernen, sondern in einer weit geringeren 
Miinze angegeben sind. Ferner wird beim Unterricht der Arbeits- 
lohn nach Monaten bestimmt, sonst gewohnlich nach Tagen. 
Im Einzelnen vergleiche man 77/. Mommsen in den Berichten der Ver- 
handlungen der k. sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Leipzig, Bd. III (1851), S. 1 ff. Ueber das Edikt Diokletian’s De 
pretiis rerum yenalium vom Jahre 301, S. 21.

(Cap. VII De mercedibus operariorum)

Turnmeister

Aufseher, der das
Kind zur Schule

no. 64 ceromatitae in singulis dis- quinquaginta 
cipulis menstruos

no. 65 paedagogoinsingulispueris \ quinquaginta 
menstruos

fiihrt

i) Burckhardt Die Zeit Constantin’s d. Gr. S. 75.
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Lesemeister

Rechenlehrer

Lehrer der Ge- 
schwindschrift

Lehrer der Bii- 
cherschrift

Sprachmeister
Lehrer der Geo
metrie

Rhetor

no. 66

no. 67

no. 68

no. 69

no. 70

no. 71

magistro institutori litera- 
rum in singulis pueris men
struos
calculatori in singulis pueris 
menstruos
notario in singulis pueris 
menstruos
librario sibe antiquario in 
singulis discipulis menstruos 
grammatico (Graeco sive 
Latino) et geometrae (in 
singulis discipulis) men
struos
oratori siue sofistae in sin
gulis discipulis menstruos

* L

X (septuaginta 
quinque)

x septuaginta 
quinque 

quinquaginta

a ducentos

x ducentos quin- 
quaginta

no. 74 architecto magistro per (a centum) 
singulos pueros menstruos

no. 75 capsario in singulis laban- a duos. 
tibus

Das sind die Unterrichtslóhne im Edikte Diocletian’s^ 
welches auch den Erfahrungen unserer Zeit gegeniiber von grossem 
Interesse bleibt. In der rómischen Kaiserzeit, da die Steuern von 
einer Regierung zur andern immer hoher stiegen, bis sie zuletzt ais 
unerschwinglich nicht mehr einzutreiben waren, griffen die Kaiser in 
der Not zur Verschlechterung der Miinze (Papiergeld mit Zwangs- 
kurs war noch nicht erfunden), was aber nur zur Folgę hatte, dass 
alle Preise stiegen und das Leben noch theurer wurde. Hieran 
musste nach der landlaufigen Auffassung der Menge alsdann der 
Eigennutz der Handler und Yerkaufer schuld sein, und somit erging 
jenes Edikt, welches die Maximalpreise der Lebensmittel, der Arbeits- 
lohne u. s. w. von Staatswegen feststellen sollte —, ein schlagender 
Beweis fiir dieRoheit der damaligen staatswirthschaftlichen Begriffe. 
„Anders ais auf Symptome zu kuriren, vielmehr den gesteigerten 
Anforderungen des Staates durch Entfesselung der Produktion und 
freiwirtschaftliche Bewegung zu begegnen, fiel niemandem ein. Zwar 
hatten die Romer Strassen und Briicken gebaut, die noch jetzt unsere 
Bewunderung erregen, aber diese dienten mehr dem Glanz und der 
Grosse der Weltherrscher und der Leichtigkeit militarischer und ad- 
ministrativer Yerbindung, ais den Zwecken desHandels undYerkehrs.
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Sie waren durch Binnenzolle gesperrt und diese wieder in den Han- 
den der Staatspachter (publicani), mit allen Uebelstanden und yexa- 
torischen Praktiken dieses Systems“ *)•

1) Flktor Hehn Kulturpflanzen und Hausthiere, 2. Aufl. S. 419.
2) Yergl. besonders Burclchardt Die Zeit Constantin’s d. Gr. S. 70 ff. nebst 

"Nachtrag S. 506 iiber den problematischen, bis jetzt unbekannten Wert der mit
bezeichneten Miinzeinheit des Diocietianischen Ediktes; dazu Mommsen a. a. O. 

.S. 56.
3) Yergleichungen sehe man bei Goli Kulturbilder I, 223.

Ohne Zweifel setzt eine Massregel, wie die des Diocletian, ent
weder die yerzweifeltste Not yoraus, oder ein ganzliches Verkennen 
der wahren Begriffe von Wert und Preis. Umsonst findet sich in 
yerschiedenen Annalen zum Jahre 302 die Notiz „Damals befahlen 
die Kaiser Wohlfeilheit“; die Folgen waren auch hier die unaus- 
bleiblichen: dieWaare yerbarg sich, wurde trotz dem Verbote theurer 
ais zuyor und zog unzahligen Verkaufern die Todesstrafe zu, bis 
man das Gesetz aufhob1 2 3).

Endlich haben wir in diesem Abschnitte noch einer staatlichen 
Fiirsorge zu gedenken, die der rómischen Kaiserzeit eigen ist, nam
lich der Stiftungen fiir arme Kinder. Es ist jedoch hierbei, 
gegeniiber den bewundernswerten Leistungen der christlichen Charitas 
auf dem Gebiete der Armenpflege8) und der Waisenerziehung, yorn- 
weg daran zu erinnern, dass diese Ycranstaltungen in der Kaiserzeit 
ihren Ursprung weniger dem menschlichen Mitgefiihl fiir die Armut 
yerdankten, ais yielmehr politischen Motiyen. Auch darin ist ein 
bemerkenswerter Unterschied zwischen der Handlungsweise der fein- 
fiiblenden Athener und der das blosse Staatsinteresse beachtenden 
Romer zu constatiren. Wahrend die ersteren in ihrer ungemeinen 
Sorgfalt fiir die Waisen und Unmiindigen, fur die Hinterbliebenen 
der im Kriege Gefallenen, wie sie die Solonische Gesetzgebung 
kennzeichnet (yergl. S. 21. 48 f.), einen Zug echter Humanitat er- 
kennen lassen, treffen wir bei den Romern auffallenderweise erst in 
der Kaiserzeit gewisse Wohlthatigkeitsanstalten nebst einem driicken- 
den Armengesetz, welches einigermassen die Priyatwohlthatigkeit 
ersetzte. Kinder waren im Altertum, wie schon friiher bemerkt 
wurde, iiberhaupt sehr wenig geschiitzt. Sowohl yon Platon wie yon 
Aristoteles war der Kindermord, wenigstens im Falle von missge- 
stalteten Kindera, gebilligt worden; derselbe ward iiberhaupt nur 
selten ernstlich fiir ein Yerbrechen gehalten. Die Praxis yollends, 
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Waisenkinder fur die Prostitution zu erziehen, ware eine sehr 
gewóhnliche.

Im Kaiserreiche nun finden wir, ausser einigen weiteren Ver- 
suchen durch Hebung der Sittlichkeit den sozialen und politischen 
Niedergang aufzuhalten, schon seit Augustus Belohnungen der recht- 
massigen Ehe und des Kinderreichtums, wodurch der bedenklichen 
Abnahme der freien romischen Bevolkerung entgegengewirkt werden 
sollte. Den Verheirateten wendete ein bekanntes Ehegesetz des 
Augustus eine Menge ausserer Ehren und Vortheile zu; bei der Re- 
vision der stadtischen Distrikte wurden einmal jedem Familienyater 
fiir jedes Kind 72 Thaler ausbezahlt. Kaiser Nerya und noch um- 
fassender Traianus brachten ein formliches System der Alimentation 
zur Ausfiihrung; Kapitalien zur Erziehung unbemittelter freigeborener 
Kinder wurden gestiftet, und zwar jetzt nicht nur in Rom, sondern 
in ganz Italien. Namentlich Traian richtete sein Augenmerk auf 
die Ausfiihrung der betreffenden Massregeln; auch versorgte er 5000 
stadtische Kinder durch Aufnahme unter die Getreideempfanger!). 
Spatere Kaiser, namentlich die Antoninę, folgten diesem Beispiele und 
nannten ihre Stiftungen, schon ganz nach unserem heutigen Brauche, 
nach den Namen ihrer Gemahlinnen* 2). Mitunter yermachten dann 
auch Priyatpersonen einzelnen Stadten Summen zu dem gleichen 
Zwecke. So schenkte der jiingere Plinius seiner Vaterstadt Como 
500000 Sesterzen (Mark 108000) zu einer Stiftung fiir Knaben und 
Madchen3} und machte ferner das Anerbieten des dritten Theils der 
Kosten zur Errichtung einer Lehranstalt in Como (Epp. IV, 13, 5).

0 Cf. Orelli C. J. Latin. 3362 Tabula Traiani alimentaria. 3363 p. p. nomine 
puerorum puellarumque Ulpianorum. 3364 pueri et puellae alimentari (sic) 
Ficolensium. 3365 frumento publico Divae Faustinae iunioris. 3366 pueri et puellae 
qui ex liberalitate Sacratissimi Principis alimen | accipiunt. Munze bei EcTchel 
D. N. VI, p. 407, auf welcher Nerva dargestellt ist, sitzend auf der sella curulis 
und die Rechte gegen einen Knaben und ein Madchen ausstreckend, neben denen 
eine Frau stelit mit der Umschrift TVTELA ITALIAE. Siehe Gardthausen im 
Hermes VIII, 129 ff. Das neugefundene Trajansmonument und das Forum Roma- 
num; iiber die attischen Spuren einer Rentenstiftung nach Analogie der Trajani- 
schen yergleiche man Dittenberger zu C. J. Att. III, 1, p. 37 a, n. 61.

2) Jul. Capit. Ant. Philos. c. 26 novas puellas Faustinianas instituit in 
honorem uxoris mortuae. Ael. Lampr. Al. Sev. c. 57 puellas et pueros, quemad- 
modum Antoninus Faustinianas instituerat, Mammaeanas et Mammaeanos 
instituit. Die alimenta bestanden in einer perceptio frumentaria, die puellae Fau- 
stinianae z. B. erhielten nur Getreide.

Cf. Plin. Epp. VII, 18, 2 in alimenta ingenuorum ingenuarnmąue sqq. 
Dazu Irlommsen in Ann. dell’ Instituto di corr. arch. 1854, p. 43.
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Die Schiiler armer Eltern wurden desgleichen durch Alimentation 
zum Schulbesuch angetrieben'). Eine gewisse Macrina gab den 
Terracinesen Mark 216000 zur Unterstiitzung hundert armer Kinder. 
Die Knaben, welche iiberhaupt haufiger bedacht wurden, erhielten 
an bestimmtcn Orten bis zum 16. oder 18. Jahre Geld oder Getreide, 
in verschiedenen Betragen. In der noch yorhandenen Stiftungsurkunde 
Traian’s fur Veleja, 18 Miglien von Piacenza ausgegraben, werden 
245 ehelich erzeugten Knaben fiir jeden monatlich 12 Sesterzen 
(Mark 30 jahrlich), einem unehelichen Knaben jahrlich 144 Sesterzen, 
einem unehelichen Madchen 120 Sesterzen angesetzt. Der Sicher- 
heit wegen wurden die Kapitalstocke von den Stiftern nicht auf ge- 
wohnliche Hypothek ausgeliehen, sondern es wurden die Grundstiicke 
der Schuldner mit einem festen Erbzins belastet, so dass eigentlich 
der Grund und Boden selbst die Zinsen schuldete1 2 *).

1) Ael. Lampr. Al. Sev. c. 44 discipulos cum annonis pauperum 
filios modo iugenuos dari iussit.

2) Vergl. die Monograpliie von Chr. H. Paufler Quaestio ant. de pueris et 
puellis alimentariis, Spec. I—III, cum figuris aere iucisis, Dresdae 1809—1811 ; 
Marguardt Kom. Alt. III, 2, 115. 583; V, 137, A. 722, und besonders das ver- 
standige Urtheil iiber Orplianotrophien, Ptochotropliien, und den allgemeinen Cha
rakter der spateren kaiserlich-christliclien Beneficenz bei Bu/rekhardt Die Zeit
Constantin’s des Gr. S. 428 ff.

4) Yergleichung der Erziehung der Alten mit der heutigen, und Untersuch- 
ung, welche von beiden mit der Natur am meisten iibereinstimme. Dusseldorf 1788 
(in Briefform).

5j Aristot. Staatspadagogik S. 1C3. 113. 168. 265.
6) Opuscula acad. Berolin. p. 35 są. De nostrorum studiorum ratione a ve- 

teribus, Graecis praesertim, abhorrente.
’) Alex. Bain Erziehung ais Wissenschaft. Leipzig bei Brockhaus 1880.

Noch ist uns Raum vergonnt fiir retrospektive Betrachtungen; 
aber wir miissen uns versagen, denselben etwa fiir die unter den 
heuten „Culturhistorikern“ iiblichen Parallelen aus alten und aus be- 
łiebigen neuen Zeiten verwenden zu wollen. Manche interessante 
Vergleichung ist in dieser Hinsicht angestellt worden, angefangen 
von dem praktischen Arzte Dr. Brinckmann4) und Ale.r. Kapp5 6), 
Karl Schmidt u. a. bis auf den grossen Bockh*) ’., gleichwohl aber 
harren mehrfache Aufgaben noch immer einer genaueren Bearbeit- 
ung und Losung. So ware gewiss mancher interessante Zug aus der 
Diatetik der Alten fiir die heutige Knabenerziehung mit Nutzen 
zu yerwerten; wie sehr auch die Wissenschaft der Padagogik von 
Herbart bis auf die allerneueste Schrift7) sich dagegen yerwahrt, 
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dass sie unter den zahlreichen andern auch noch die Regeln einer 
Gesundheitslehre aufzustellen habe. Es wird ja doch zugegeben, 
dass korperliche Kraft und Gesundheit ein Haupterforderniss ist fiir 
korperliche und geistige Ausbildung. Dass aber Vielessen und 
Langschlafen die Knaben verdumme, haben die Alten natiirlich langst 
bemerkt]). Auch kannten sie gar wohl die schlimmen Folgen der 
einseitigen Kórperpflege und der Athletik. Wie nun aber, wenn jene 
ernsten, weisen und feinfuhligen Manner plotzlich Augenzeugen wurden 
von den vorherrschenden Bestrebungen unserer heutigen Epheben? 
Wurden sie da nicht, um nur eins hervorzuheben, in lebhafter pada- 
gogischer und soziologischer Theilnahme wiinschen, dass z. B. die 
von uns an den attischen Epheben geriihmte Ruderkunst und mancheś 
andere tiichtige Spiel auch in unseren Zeiten von riistigen Hoch- 
schiilern geiibt werden mochten? Dass iiberhaupt, wo immer dies 
angeht, nach den bedeutungsvollen Yorbildern des Altertums, kraft- 
iibende, willenstarkende und gute Kameradschaft erweckende Spiele 
im Freien gepflegt werden mochten?

Welch ein Schauspiel dagegen diese heutigen, immer wieder- 
kehrenden, ebenso conventionellen ais thórichten Paukereien um 
Lappalien, wie sie an den deutschen Hochschulen, in der Regel 
unter den Auspicien hochgestellter „alter Herren“, im unvermeid- 
lichen Zusammenhang mit der rauchgeschwangerten Bierstube in 
Schwang sind! Da loben wir uns doch die manneswiirdigen und 
gemeinverdienstlichen Leistungen der Epheben im alten Lykeion und 
auf dem rómischen Campus, oder auch die studentischen Wett
kampfe auf der Themse, wie sie zwischen den Ruderclubs von 
Osford und Cambridge regelmassig stattfinden.

Was aber den eigentlichen Schulunterricht anbelangt, wie vieles 
hatten wir hieriiber auf dem Herzen! Doch da kommt unser wohl- 
meinender, geschaftiger „Herr Rath“ und halt uns zur rechten Zeit 
die ebenso feine ais richtige Bemerkung entgegen, dass denn doch 
die Ausdehnung der Kenntnisse heutzutage eine weit grossere sei 
ais im Altertum, der Unterricht daher auch ungleieh mannigfaltiger 
und ausgedehnter sein miisse. Wir verstehen, der „Herr Rath“ ist 
durchaus fiir Aufrechthaltung des dermaligen Bestandes dieser Dinge, 
dass namlich unsere jetzigen Epheben einmal ais Einjahrig-Frei- 

*) Gellius N. A. IV, 19 pueros impubes compertum est, si plurimo cibo 
nimiogue sowio uterentur, liebetiores fleri sqq.
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willige, und dies genau nach dem attischen Vorbilde, dann aber auch 
ais echte und unbezweifelte Corpsepheben ihren Weg machen. Wir 
aber mochten doch recht sehr wiinschen, dass der deutsche jungę 
Civis academicus einmal anfange, sich mehr auf die kiinftige Be- 
thatigung ais Mann und Burger, denn ais Corpsbruder und Beamter 
yorzubereiten, dass er also, kurz gesagt, auch etwas mehr von der 
heutigen englischen Tuchtigkeit und Charakterbildung sich aneignen 
mbchte, um yielleicht einmal einem Ideał der Jugendbildung 
naher zu kommen, wie es wahrscheinlich nur einmal erreicht worden 
ist, in den besten Zeiten von Hellas.



Wort- und Sacliregister zum dritten Band.

(S. = Seite; [steht ein Komina zwischen zwei Zahlen, so bedeutet die erste Zahl 
die Seite, die zweite die Ziffer der Anmerkung.)

A.
Abaskantos S. 144.
Abdera S. 309.
Aberglaube S. 113. 350 f.
Abgabenfreiheit, siehe dreleia.
Abgangszeugniss S. 389. 
abiectus ter luctator S. 195, 1.
Ablaufstand der Rossę S. 259 f.
Abschiedsfest S. 422.
Absetzung von angestellten Lehrern 

S. 446 f.
Absitzen, der Reiterei, S. 252.
Absprung, der, S. 197.
Abstufung des Unterrichts, siehe Stufen- 

massigkeit.
Abtheilungen der Knaben und Jiinglinge 

S. 4 ff.
Abwerfen der Gegner, dreimaliges, S. 190. 
accensi S. 161, 1.
Accius S. 339.
Acestes S. 161, 4.
Achaer S. 158.
Achaischer Bund S. 136.
Achilleus S. 204. 219.
ćfyopoę, ctyópeutoc S. 275, 1.
Actia pugna S. 222.
Actiaci ludi S. 223.

Grasberger, Erziehung ete. III. (die Ephebenb 

actio S. 320 f. 388.
a&lcpoi, Beiwort der Epheben, S. 13. 
d3tzeiv S. 212.
adlecti S. 56.
Adonis S. 109.
Adoption S. 67.
'ASptowóę, siehe Hadrian.
Adrianos der Sophist S. 394. 442. 447. 
adscripticii ephebi S. 53. 56. 
adulescens S. 10.
adulescentulus S. 10.
Aegypter S. 284 f.
Aeneas S. 240. 250. 328.
Aeoler S. 310.
Aerzte in Municipien S. 403. 
Aeserninus S. 246, 1.
Afri pugiles S. 205.
Africanus S. 11, 2. 324.
Agallis S. 520.
ayap.0'. S. 293.
Agathaios S. 306, 2. 482.
'Afadóitou; S. 54.
aycw vom Kosmeten S. 126. 
ayelaoi S. 61.
dfślaarot S. 60. 
apelem)? S. 60.
dyeh] S. 58. 381. 409.

38
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aye^stO’. S. 5 ff. 11 201 ff. 315. 413.
Agesilaos S. 505. 569.
apcuki; S. 171, 4. 
dyz^/iu-óę S. 171, 4.
aYxo)Xiaoeiv S. 196, 1.
Aglauros, Agraulos, S. 26. 28. 30. 33. 46. 
“Y10!! Aazumzł), A'jxoupYsia S. 58.
Agon, gymuisclier, S. 4. 132. 329.
Agon, kapitolinischer S. 328.
Agou, literarisch-poetischer S. 317. 319.
Agon, musischer, S. 132, 305 ff. 
ay<u> rapt akziję S. 133.
Agon, pythischer, S. 152.
Agon, ritterlicher, S. 132. 226. 263. 329. 
dyoYu; as(3aaroi S. 133, 2.
dyuhisi 8sp.arixoi S. 329.
dyolzs; in der Rhetorik S. 364.
Agonisten, wann ohne Schmuck, S. 200.
Agonistisches in der Sprache S. 178; in 

der Orchestik S. 279 f.
dyuwoOeaia S. 482.
Agonotheten S. 132. 482. 
dfopavóp04 ais Titel S. 481. 491.
Agra S. 120.
Agrarische Gottheiten S. 33.
Agraulion S. 28. 
dypeteóeni S. 249, 3.
Agrippina S. 223.
aypoizo; S. 99. 
dpp^aaia S. 288.
Ahrens S. 403. 443, 1. 445.
Aias S. 125. 151. 155. 169.
Aiasfest 8. 124 f. 200.
aiypi) S. 169. 171.
Aidesia S. 520.
Aidesios S. 432. 461.
Aidoneus S. 412.
atya^en) S. 169.
Aigion S. 158. 553.
Aigosthena S. 65.
Ailianos S. 59. 95. 106. 166, 4. 178, 5. 

181. 213. 249, 4. 278. 282, 1. 351. 
411 f. 424, 1. 464,2. 509. 523. 559,3. 
560, 1. 568.

Ailianos Takt. S. 236.
AioXuuv S. 481.
aiokisri S. 304.
aiumo'., Gymnasiarchen, S. 471.

atpsaSat fjo5«, -aupouę, S. 103 f.
Aischines S. 5. 19. 48 f. 79, 2. 85.

86, 1. 306, 1. 313. 334, 1. 356. 399, 3. 
464. 466. 474. 558, 1.

Aischylos S. 39, 2. 40. 126, 1. 169, 1. 
. 190, 2. 275, 1. 288. 321. 541, 1. 
airaę S. 513.
Aitoler S. 158. 250.
ai£qó{ S. 18.
Akademie S. 96, 1. 200. 396. 399. 424. 
Akademiker oder Platoniker S. 396. 403.

437. 443. 461.
Akastos S. 228.
dzeipezópTjt S. 38, f. 
dzspaczop?;; S. 38 f.
Akmonia S. 65.
axovm S. 265, 1.
axóvriov S. 153. 169 f. 198.
azoTO.apó? S. 150, 1. 168 ff. 175. 199, 4. 

239.
dxovnarai S. 160, 2. 170. 174. 316. 477.. 
azo-marizot S. 170, 4.
dxo«t£ew S. 160, 2. 168 ff. a<f rareou
im. S. 239.

ax«»v S. 184. 198.
Akraiphia S. 65.
axpi](?oi S. 7.
azpoatai S. 408 ; epptaHoi S. 444. 
dzpoSwj.ara'’ S. 239, 1.
dxpoj?oXi£sa&at S. 144. 150, 1. 210, 2. 
axpo(3ó).ot S. 150, 1.
azpoysipiapó; S. 210, 2. 
azpóaotc S. 432.
azpodaeuję pta&óę S. 394. 
azp<»p.ro]ę S. 410. 419.
dzpoKoS^Tt S. 233, 2.
”AxT'.a, i-a, S. 134, 1. 
azoiapara Dacpaaia S. 351.
Alamannen S. 216.
aAsi<pso9at S. 503, 2; dkeicp®1 fur pp- 

yaaiapyijaai S. 470.
dXenpoi(?toc 8. 470.
Alexander der Grosse S. 227. 239. 251. 

333. 488.
Alexander Severns S. 140, 3. 453. 585.
Alexander Aphrodis. S. 446.
Alexandria S. 117. 267. 307. 343. 347. 

451 f. 461.



595

Alexis S. 559, 1. 
alimenta S. 558, 1. 
alimentarii pueri S. 589, 1. 
Alkiphron 8. 213, 1.
Alkibiad.es 8. 495.
Alkmiioniden S. 226.
Alkman S. 295. 300.
Allegorie S. 549. 
Altersdispens S. 25.
Altersklassen der athen. Epheben S. 4 ff.

14 f.; der Biirger S. 474; in Sparta 
S. 504; in Rom S. 147.

Amarynkeus S. 185.
Ambrosch S. 203. 
ambulatio S. 148.
Amelios S. 429 f.
auia&i 3i3d<jzsiv 8. 394.
ammentare S 171. 
ammentata hasta S. 171 f. 
ammentum S. 171, 1.
Ammonios S. 429. 452. 
dp.ot(3<ń fiir uiaSóę S. 444.
Amphiane S. 61. 
Amphiaraeion S. 127.
Amphiaraos S. 127.

S. 154, 1. 
dpoiiritot S. 251. 
apęi&aksi? S. 123. 
dpcpcoriSsę S. 212. 
amtruare S. 237. 
Amtswahlen S. 22 f. 
apousoę, ó, S. 275. 568. 
Amyklai S. 296. 
Amyklas S. 399, 3. 
Amykos S. 206. 
Amynomachos S. 406. 
owafJdri]? S. 262. 
dva3tpaCetv S. 229. 
d-yafloleuc S. 233, 1. 
Anacharsis S. 2 f. 198. 
dva)[<»pe'.v S. 211, 1. 
Anachronismen bei Sophokles S. 256; 

bei Vergil S. 242, 2. 250. 
Anagallis 8. 250. 
cwdpwsit S. 317 f 
aMaypa^ S. 389. 495, 4. 
avaipsiv sraYpaęigv 8. 333, 3. 
’Avdzsta, ra, S. 133.

”Avaze« S. 128.
Anakreon S. 310. 
’A^azpsóvteia S. 310. 
”Avazre; raziSsc 8. 33.
avap.i£ śitl Spópoi S. 204. 
dvaixdX7] S. 297.
Anaphlystos S. 115. 
dvaasipdjeiv S. 251, 2. 
dvaorpecpea8at S. 78.
Anatolios S. 423. 
d^aterazulę to ^eipe S. 206. 
dvaOścsię fiir Preise S. 329. 
d^aftope'1* S. 112, 2.
Anaxagoras 8. 539. 550.
Anchises S. 185. 221. 240. 242. 
andabata S. 262, 3.
Andokides S. 486, 2. 
Andragoras S. 135. 
dv3psla 8. 60.
avSpee S. 4 ff. 11. 201 ff. 
dv3ptdę iaóperpoę S. 332, 4. 
dv3poiv S. 60.
Andros S. 471.

S. 7. 
dzeipśvai appovtai S. 280. 
dvekeu3epia S. 514.
Anfangsiibungen, siehe upo^up^aap-ara. 
Angriffswaffe der Hellenen S. 169. 
Anhanger oder Schiiler eines Lehrers 

8. 408 f.
cwtzarot S. 482.
Ankyra, Monum. Ancyr. S. 74. 221. 
Anlanf S. 197. 251.
Annikeris 8. 256.
Annios 8. 429.
Annona S. 544; annona ais Gehalt S. 

444. 590.
a-wćkK S. 62, 1. 
ansata hasta S. 171.
dwaY<nvta'źję S. 211, 1. 
dwontóSoaic S. 317 f.
Anteia S. 500.
Anthesterien S. 200. 467, 1. 
dvdtiritasia S. 262, 2.
Anthologia Palat. S. 136, 1. 190, 3. 

519, 2.
Anticipation im Unterricht S. 378 f. 
Antigonos Gonatas 8. 407. 
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avTiYpa[i[iaTE’j« S. 484. 
avTiTpa<peu{ 8. 315.
<m«oap.^ri]{ S. 471. 475. 477. 
Antimoiros S. 393.
’Avrtvóeia, ra, 8. 134.
Antinoos S. 489.
Antiochia 8. 107. 346. 452. 498.
Antiochos von Askalon S. 394. 
dwmatę S. 5, 2. 7.
Antipatristen S. 407.
Antipatros S. 401. 407. 497. 540.
Antiphon S. 79, 3. 367. 467. 473, 1. 

476, 1. 576, 4.
Antisthenes S. 397. 
dvri<rroi^elM S. 30, 1. 
dvTtTUTtov ęj/.ev S. 156.

’AvT<uveia, ’Avru>vt^a S. 134.
Antoniani S. 222.
Antoninę S. 104. 138. 440 f. 443. 446. 

583 f. 589.
Antonius, Marcus S. 361. 465. 470. 559, 3. 
dvr«ra8s{ S. 212..
Antreten S. 113. 256; der Pferde

S. 233 f.
Anyte S. 519. 
aitdyelot S. 60.
diwffekla. S. 306, 1; drazypekiai zaipizai 

S. 338, 1.
d~affś).keiv S. 306. 
aitatSoTpfpijroi S. 477, 1. 
ar.dkatSTpot, motus, S. 180, 1. 
ditcmav, aicaTCijatę, S. 137. 
aitap^Eadat tu; #e<» S. 40, 1. 
’A-ita&7]vaioi S. 488.
Apatnrien S. 24. 
aita'jy?)viaat 8. 103, 3. 
areipoTtókepos S. 72, 1.
Apollon Delphinios 8. 61. 
Apollon Pythios S. 61. 
acpomaat o\opa S. 333, 3. 
acpijYciaSat a/oliję S. 398. 
dtpetpświ, oi, S. 422, 2. 
acpeoię S. 259 f. 266.
dcper^pia opfava S. 168. 
aipe-njc S. 168. 477.
Aphidna S. 115.
d<ptevat, vom Austritt aus einem Stu- 

dentenverein S. 422, 2. 

dq’ iititu>v S. 229. 
dęiarasSai S. 211, 1.

( aapazra itl.ota S. 220.
Aphrodisias S. 133. 204. 308. 329.
Aphrodisios S. 54.
Aphrodite S. 61. 63, 3; in Kolias 

S. 123; Urania S. 514.
dito(3aiveiv 8. 262, 1. 
dito{3cm]C 8. 262 f.
dno^anzol "po/oi S. 262, 1. 
ditoyeipomebi S. 475, 2. 
ditoSsiJaaSat 8. 85, 1.
dróSei&t S. 85. 118. 122. 255. 388. 
auóSpopot S. 111.
dito8ouvat S. 306.
dirozsipai S. 40, 1.
dr.az-r.pj-ic S. 557.
Apollinaris, siehe Sidonius. 

’AitoAko3<up€ioi S. 359.
Apollodoros S. 139. 152. 411, 2. 506, 5.
Apollon 8. 98. 152. 280, 1. 283 f. 301, 1.

550. ’Ait. IluOaeóę S. 301. 308 ; Lykeios 
S. 396. 412; in Rom S. 458. 526.

Apollonia S. 107.
Apollonios vou Tyana S. 350. 357. 489. 
dmAcpapo? = suduvat S. 475, 4. 495, 4. 
dirokuetv S. 153.
diropiai S. 351. 
ditócTastę der Studirenden 8. 416. 
'AitoSśrat S. 565.
dito-opdę S. 198. 
dnOTOpsuc S. 198, 2.
duorpidCew S. 190. 195. 
d-m>£«pi£eiv 8. 302, 4.
Appianos S. 71, 1. 164, 1.
Apulejus S. 70, 2. 339 f. 360.
Arabes S. 157, 1.
Aratos 8. 124.
Arbeitstheilung S. 347 f. 
dpyaia, rd, 8. 557. 
dpyatpsaiai S. 22 ff.
dp)rq S. 472. 
dpyeę^oę S. 472. 481. 
dpytepeót S. 471. 483. 
dpyup<aauV7) S. 484.
Archive in Rom S. 373, 1; in Athen 

S. 495.
dp'/o,v (3a<nXeuę S. 201.
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<zpyu)v ruJv S. 83. 472. 476. 480 f.
491.

dp‘/oiv t<uv itepiixóXaiv S. 83. 
apyiOT = Schulwart S. 408.
Archonten S. 137. 332, 4. 
area S. 265.
'Apeto-rcafitai, ais Imitation, S. 491. 
arena S. 265,
Areopag S. 137. 331. 338, 1. 389. 402 f. 

481. 496, 1. 537 f. 581.
Ares im Biirgereid S. 30. 34. 61; ”Apr(? 

ofyopo? S. 275. *Ap>]{  óppjatrję S. 298. 
’ApfoXtxat domSes S. 330, 3.
Argonauten S. 300.
Argos S. 65. 176. 227. 330. 
dpyupwoii S. 388.
apyupioy, ais Preis S. 329. 
Arion S. 300.
Ariphron S. 108, 3.
Aristainetos 8. 292, 2. 
dptorsta S. 120. 328, 1.
Aristeides S. 129. 190, 1; der Sophist 

S. 358. 394. 449, 1.
dpicrepd S. 153. 
dpiarepoardnjc S. 479. 
Aristippos S. 397. 
Aristodemos S. 417.
Ariston S. 347.
Aristonikos S. 333.
Aristophanes S. 7, 6. 38, 2. 42. 49. 79.

81. 87. 96. 103, 3. 134. 192, 1. 200,1. 
213. 227. 256. 275. 288. 294. 304. 
306. 392, 2. 405, 4. 413. 469. 499. 
503 f. 506. 510. 514. 542.

Aristoteles S. 10, 2. 24, 1. 33. 36, 1.
82. 85. 98. 108 f. 153, 2. 159. 161, 4. 
181. 183. 247. 249, 4 . 280 f. 282. 
284, 1. 287 f. 313. 319. 321. 329. 
343 ff. 356. 394. 397. 400. 405. 407 f. 
429. 433 ff. 440.469. 507. 509.514. 540. 
559, 2. 564 f. 568, 2. 571. 576 f. 588.

Aristozenos S. 300, 3. 387, 1. 557. 
Arkader 8. 318.
dpzreuew S. 511. 
dpxrot 8. 510. 
arma iusta S. 175.
Armatur der Faustkampfer, siehe unter 

Kampfriemen.

armatura levis S. 160. 175; ein Ma- 
nover S. 241.

Armengesetz S. 588, 3.
Armenpflege S. 588 ff.
Arnobius S. 179.
Arnold, Berrih., S. 99, 3.
Arąuites S. 154, 1.
Arrhephorie S. 511, 1.
Arrianos 8. 278.
Artemidoros S. 44. 103.
Artemis im Eid S. 61.
Artemis Agrotera 8. 34. 120.
Artemis Kapjartj S. 302.
Artemis auf Munychia S. 123 ff.
Artemis Orthia S. 296. 301.
Artemis itaiSorpótpot S. 40. 99. 152. 
Artemisia S. 356.
artes ludicrae S. 359. 527.
Arvalbriider S. 278. 481.
Ascanius S. 156, 1.
dae^ę, dsś[3sia S. 536 ff. 549.
Asianischer Stil S. 343. 357.
Asiuius Pollio 8. 246. 375.
Asklepiaden 8. 108.
’Aaxl7]Ttieia S. 125, 5. 479.
Asklepios S. 39 f. 83. 107. 125. 135. 

479.
Aspasia S. 540.
Aspendos S. 159.
dsm8iov S. 144 f.
damę ais Schussziel S. 156; sieh auch 

unter Schild.
assectari 8. 408.
Assimilationskraft des Heidentums 3.

514.
Assos S. 65.
Assyrer S. 253. 255.
da-oloę S. 62, 1.
dsrpdpn) S. 230. 
darpa^iangp S. 167, 3.
daT’Jvópoi ais Titel S. 491.
daófzptroc von einem Gymnasiarchen 

S. 471.
dsuarara S. 377.
drapania 8. 350.
dteleia 8. 443. 455. 584 f.
Atellanen S. 324.
Atheismils S. 539 f.
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Athena S. 34. 154. 200; Athena Polias 
S. 120, 1. 131. 475, 1. Athena Skiras 
S. 123. 227. 248. 270. 284. 328. 
Athena Tritogeneia S. 479 ; Ergane 
S. 510, 1.

Athenaum in Rom S. 442 f.
Athenaia S. 61.
’A3^vata, t<ź, S. 133.
Athenaios S. 6. 38,1. 80. 102, 2. 108, 3.

109,1. 111. 123. 134. 142. 205. 228,2. 
288, 2. 293, 1. 295, 1. 297 f. 303, 2. 
318,1.320 ff. 404, 1.405. 407. 489. 494. 
498, 1. 506. 520. 531. 578, 3. 579.

Athen 556 ff. 561 ff. 569 ff.
Athener im Verhaltniss zu den Rómern 

S. 136 ff., ihre Begabung S. 354; 
Verarmung S. 469. 488.

«3Xa S. 214. 328 ff. 483.
Athleten S. 141. 179. 205 ff. 208 f.

269. 308. 345. 493. 591.
Athletenprobe S. 151 f.
a3Xoi des Herakles nnd Theseus S. 412. 
allkoęópoi S. 328, 1.
<ż&Xo3śrat S. 285. 482 f
Attalos S 405. 427.
Attika, nathrliche Vorziige des Landes, 

S. 94. 256,
Attikisten S. 347. 358.
Attilius S. 385, 1 
auditorium S 373, 1. 458.
Aufgaben im rhetorischen Unterricht 

S. 365 ff.
Aufgebot, militarisches, in Athen S. 86; 

in Sparta S. 86, 2.
Aufnahme unter die Studenten S. 418 ff.
Aufnahme unter die Epheben, siehe

mpań-
Aufnahmepriifung S. 381, 3.
Aufsatze der Schiiler, siehe deaeię.
Anfseher fiir die Frauen S. 512.
Aufsitzen, das, S. 232 f.
Aufziige, siehe Tcopmp
Augustinus S. 179. 370.
Augustodunum S. 107. 306.
Augustus S. 138, 1. 146 f. 221. 223. 

240. 247. 325, 2. 361. 521. 526. 589.
auXł]T«i 8. 307. 319 f.
aóX<p8oi S. 306. 319 f.

Aurelii S. 489.
Auseer in Libyen S. 506.
Ausfragen, siehe Katechisiren. 
Ausgange der athen. Frauen S. 512. 
Auskratzen der Namen in Inschriften

S. 333, 3.
Ausonius S. 246. 522.
Auspeitschen von Statuen S. 422, 5. 
Ausstossung aus einer Klasse S. 74. 
Auswanderuug von Studenten S. 404. 
Auszeichnungen der Lehrer 8. 405. 
Ausziige der Jugend S. 97; der attischen 

Epheben S. 115 ff.
aułb][xepsi S. 117, 3. 
aÓToa/eSiaaTcń in der Kriegsfiihrung S.

567, 2.
auroa^e3iaCeiv S. 375; aÓTOa/śStoi Xóyoi 

S. 385.
Autun, siehe Augustodunum.
Auxesia S. 34, 1.
Auxo S. 30. 34. 63.
Axiochos S. 140, 3. 465. 471. 560.
Axiothea S. 519.
a{a>ST0ę S. 62, 1.

B.

Baal S. 158.
^a^dxvqę S. 300, 1.
Baćhofen S. 501, 2.
Baco von Verulam S. 349.
Baden und Schwimmen S. 215 ff. 
0d87)v S. 113. 234.

S. 113. 119.
Bohr S. 61. 63, 1. 480, 2.
Baltespanner, die schwedischen, S. 209. 
Bain, Alex. 8. 591.
Bakchische Tanze S. 283. 301.
Bakchos S. 69. 310; siehe auch Dionysos. 
Bakchylides S. 197.
{JaKcwela S. 216.
Balearen S. 158 f. 160, 2. 161, 3. 
p4XXeiv S. 150, 1. 158. 160, 2. 169. 
ballistae S. 166, 5. 167.
Ballspiel S. 169. 217. 275 f. 503. 
Balsamon S. 421, 1.
Barei S. 216, 1.
Barfussgehen der Knaben S. 112.
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Barka S. 227. 256.
Basedow 8. 342.
P<xsiXeu«, Ehrentitel, S. 481.
Basilides 8. 401.
(2astAixóę, Bedeutung, S. 442.
Basilios d. Gr. S. 381. 419.
Bataillon, ais Einheit, S. 114. 
fJar/jp S. 196.
Baumstark S. 480, 4.
Beamte der Epheben S. 462 ff.
Becker, Wilh. Ad. 8. 38, 1. 266, 2. 

513, 3. 570, 1.
Bedeutung der Ephebie S. 1 ff.
Befreiungsfest der Hellenen S. 129. 
Begabung der Hellenen 8. 111. 354;

praktische der Romer S. 582.
Begehen, das Begehen im jurist. Sinn, 

S. 78.
Begriissungsformeln S. 110.
Beifallsbezeigung S. 373.
Bekker, Imm. S. 169, 2. 
fiikr], ta, Begriff, S. 166. 168.
Belestiche S. 505.
bellicrepa saltatio S. 269.
Bendideen S. 200. 467.
Benfey S. 18.
Benndorf S 123, 3. 475.
Benseler S. 469, 2.
Bentley S. 368. 562, 3.
Beredsamkeit im Altertum S. 353 ff.
Bereiter S. 232 f. 236.
Berenike S. 505.
Bergk 8. 38, 2. 79 ff. 87. 125. 137.

162 f. 197, 1. 294. 332, 4.
Ber gier S. 213, 1.
Bernhardy S. 13, 2. 18, 3. 273, 2. 3.

296. 300. 304 f. 349,1. 360,2. 361,1.
373,2. 395,1. 519,2. 523. 536. 583,2.

Bertrand, Alex. S. 165.
Berufsbildung 8. 2 ; arztliche S. 108 ; 

des Lehrers S. 342; ihre Beschrankung 
im Altertum S. 344. 349.

Berytos S. 65. 419. 423. 461.
Besoldung der Lehrer S. 314 f. 361.

404 f. 443 f.
Bestaubung S. 178.
Beste = Preise S. 328, 1.
Benie S. 42.

Beutler 8. 43, 1. 53. 401, 1.
Bewaffnung der Heere, gleichformige, 

8. 147.
Bewegung ais Mass der gymnastischen 

Uebungen S. 108.
Bewerbung um eine Professur S. 403 f. 
(iifiaaic 8. 303.
Bibliotheken, óffentliche in Rom S. 352. 
pipiiot snpjpai S. 363.
Bidiaer S. 59. 83. 219.
bigae S. 258.
Bildsaulen ais Auszeichnung S. 331 ff. 
Bildung, orchestische, S. 275 ff. 
Bildungsanstalt fiir Kiinstler S 307 ff. 
|3ióc S. 154, 1.
Bision S. 61.
Blass S. 355, 2. 356. 363, 1. 373, 2. 
Bleikugeln S. 161 ff.
|3odv S. 373. 374, 2.
Bockh S. 7, 6. 8, 1. 12 14 ff 20, 1. 

23. 27 f. 38. 49. 51. 55, 1. 56. 82.
86, 1. 89, 1. 91. 115. 142. 167. 177. 
180, 1. 183 ff. 192 f 197. 202 243. 
292, 1. 317. 319 f. 329. 331 f. 463. 
475. 484. 486, 1. 497. 506, 4. 512. 
563, 1. 580. 590

poijSpópia itepitew S. 128.
Boedromion 8. 119 i. 463.
Bohnecke S. 17. 19. 23 f. 26. 35. 4. 
jióstai 8. 211.
Bootische Reiterei 8. 25Q.
Bbtticher S. 105.
Bbttiger S. 41, 1. 43.
Bogenschuss 8. 150 ff. Vorrichtung da

bei S. 156. Unterricht darin S. 311.
Bogenspannen S. 151 ff.!
Iiogenwurf, der, S. 198.
Bóhlen, Pet. eon, 8. 37.
Boissonade S. 292, 2. 321, 2.
Póppoc S. 373, 3. 374, 2.
Boreaden S. 186, 2. 188 f.
Bossler S. 116, 2.
(Sóorpuyoi S. 41, 3.
Botzon 8. 231, 1. 236, 2.
^oóxokot 8. 308, 3.
Boxen S. 211 ff.
(3pa{3e'jrai S. 482, 3.
Brandis S. 433. 434, 1.
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Brandpfeile S. 165 f.
Brandzeichen, an Pferden, S. 230 249. 
Brauron S. 123.
Brauronien S. 510. 
Bravoruf S. 192, 1.
Bremi S. 469, 2. 
Brenner S. 455, 1.
Briefform in rhetorischen Uebungen 

S. 368.
brimade, la, S. 420, 1. 
Brinckmann, S. 590. 
Britomartis S. 61. 63, 2.
Poda S. 58 f. 
Bnbona S. 251.
Buchholtz 8. 277, 3. 278 f. 293. 296 f. 

300 f. 327.
Bilclieler S. 427, 2. 
PoukeuTOt S. 49. 
bulla S. 66. 69. 
bullati S. C6.
Bumerang, der, S. 172.
Burckhardt S. 131, 2. 222, 2. 267, 1. 

270, 1. 368, 1. 530, 3. 586, 1. 588, 2. 
590, 2.

Burgereid S. 29. 
Biirgerheer, das romische, S. 146. 
Biirgerrechte S. 50 f. 
Btirgerrollen S. 24. 26. 
Burgunder S. 216.
Bursian, C. S. 13. 117, 1. 118, 2. 122.

127. 130, 2. 218. 434, 3 519, 3. 
Buttmann 8. 178, 4. 
Buzygen S 129. 
Byblos S. 65. 476. 
Byzanz S. 65. 453.

C, ch, >. 
Caesar S. 72, 2. 136, 1.

163, 1. 166. 227. 246. 
Caesariani S. 222. 
caesim ferire S. 149, 2. 
caestns S. 207 ff. 
Caligula S. 67. 
Calpnrnia S. 527. 
Camillus S. 146. 
camilli S. 544. 
Campani pugiles S 205. 
campidoctor S. 139, 3. 140, 1. 

160, 2. 161.
252, 2. 360.

campsarius S. 485, 2; capsarius S. 587.
Campus Martius 8.106 140. 217. 222,1. 

240.
Canones der trullanischen Synode S. 

420 f.
Canoea S. 208, 1.
Capitolinus, Jul. S. 191. 268, A. 443, 3. 

589, 2.
Caracalla 8. 67. 453. 489.
carceres S. 260. 265.
carroballista 8 167.
carroccio S. 131.
Cartellvertrag S. 416.
Carousselreiten S. 240 ff.
Castor, siehe Kastor.
Casaubonus 8. 213, 2.
Casuistik S. 456.
catapulta S. 166.
catenas ludere 8. 303, 1.
cathedra S. 442.
Cato, deraltere, S. 139. 339; der jungere 

S. 370.
Catullus 8. 67. 526.
causae centumvirales S. 375, 1. 
cavallicare marcam S. 78, 3.
Caylus S. 209. 269, 3.
Celeres S. 249 f.
censio hastaria S. 73.
Censoren-Edikt S. 351. 359 582 f.
Censorinus S. 5, A. 1; S. 6 f. 20. 240. 
census magister S. 455.
Ceremoniell bei der Aufnahme in die 

Studentenschaft S. 418. Strenge des 
rómischen Ceremoniells S. 535.

cetratae legiones S. 145, 1.
Chabrias S. 399, 3. 569 
yaipsw S. 110.
Xakzeta S 133.
Clialkis S. 330.
Chandler S. 54, 1.
yapazrijp 'Aaiowóę 8. 357.
Charisterien S. 129.
Chariten, in Athen, S. 34.
Charondas 8. 562 f 575 
yetpiao^ot S 291.
Cheirisophos S. 101.
Cheiron S. 99. 107. 157, 1. 271. 411. 
ystpowp-sty S. 207, 1. 292, 2.
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Xeipovo[xća S. 289, 1. 292, 2. 298. 492.
/etpoicbjdeię kt&ot S. 100.
Chios S. 8. 563; Ephebie in Chios 

S. 65 f. 305. 317. 471, 3. 506.
Chlaina S. 43; ais Preis S. 329 f.
Chlamys, /Xapj'3iov, S. 42 f 44 f. 119. 
Chor, der griechische, S. 278. 283 ff. 

288. 304; gemischte Chore S. 326. 
504 ff. 526. 552.

Choraules S. 326.
Chorasmier 8. 157.
Choregie S. 469. 
yopłjfóę = senior S. 410.
/opeia S. 279. 
yopeóew Seóv S. 276.
/opeóeiv xuxXia S. 303, 1. 
Choreuten S. 274. 320 f. 410. 
/opoSiSaazakoę S. 308, 3. 321. 576. 
'/opoi xóxXioi S. 288. 304.
Xopóc, ein Platz in Sparta S. 294. 
yopóc, Verbindung der Studenten S. 409. 
Chosroes S. 461, 2.
ypeia S/jpoata S. 468, 1.
7Pt]otixóv, tó, in der Musik S. 322. 
Chrestos S. 435 f.
Clirien S. 340. 365.
Christentum S. 459 ff. 535. 543. 588. 
Christentum, erstes Auftreten S. 350. 
Chrysippos S. 397. 400 f. 431. 452 . 492. 
Chrysostomos Dion, siehe unter Dion.

Chrys.
Chrysostomos Joannes S. 179. 401. 
/pulpa S. 373, 2.
Cicero S. 31. 59, 2. 69. 70, 1 75, 3.

89. 110. 149, 3. 157, 1. 172. 179.
180. 212. 218. 242, 1. 249, 4. 254, 1. 
277. 296, 2. 323. 324, 1. 3. 336 339 f. 
346, 1. 348 351, 1. 354. 356 f. 359 f. 
361. 363. 365. 374, 3. 378 383, 2. 
384. 396, 2. 399 ff. 403. 429, 2. 433. 
448. 453. 456. 464, 3. 489. 492.
528, 1. 553, 3. 562. 572, 582.

circuitores, circumitores S. 78. 
circuitus ararum S. 327, 
circulare S. 327.
Circus S. 179. 257 ff. 265 ff. 
Circus Maximus S. 268 ff.
Circns-Parteien S. 246. 267.

clamores S. 375, 2.
classicus scriptor S. 349. 
Claudianus 8. 241, 522, 2. 
Claudius, Appius, S. 523. 
Clinton S. 9. 497.
Clodius, der Rhetor S. 361. 
Cloelia S. 223.
Clubs, siehe etaipetat. 
clypei S. 330, 3.
Cobet S. 29. 150, 1. 367, 2.
Collegia publica S. 382. 432; privatissima 

S 382, 4; 432.
Collegienhefte, siehe commentarii. 
Collegium S. 409 491. 554. 
Collignon S. 65.
Colloąuien S. 437; siehe anch Tisch- 

gesellschaften.
color S. 373, 2.
comites imperatoris S. 72. 
Commando, militarisches, S. 114, 2. 
commentarii S. 379. 383. 434. 457. 
commentarioli S. 383, 2.
Commers der Studenten S. 422. 
Commodus S. 67. 267. 174. 
KoppóSeia S. 134.
Como 8. 589. 
Componiren S. 524, 5. 
Compromisse bei Wettkampfen S. 264. 
Concerte, siehe unter Musik. 
Concurrenzprtifung S. 446. 
Confirmation S. 37.
Oonring S. 419. 
constantia S, 350. 
Consualia S. 247, 1. 
consultatio S. 366. 456. 
Consus S 268.
Contio S. 366. 
Controversen S. 364. 366. 369. 371 f.

384. 
contubernales S. 72. 
contuberninm S. 72. 
Conze S. 46 f. 
Cordova S. 346. 
Cornelia S. 528. 
cornicines S. 161, 1. 
Cornificius S. 366. 
coronae S. 334, 2. 
Correkturen S. 363.
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Correspondenz durch Geschosse S. 164. 
Corsini S. 27. 53. 56. 91.
Gramer, Fr. S. 106, 2. 205. 493. 583.
Crassitius S. 360.
Cresollius S. 381, 3. 410. 429, 1.
Creuzer S. 412.
Cultus, ais Anfang der offentlichen 

Spiele etc. S. 277 f. Einfluss auf Er
ziehung S. 535 ff. 549 f.

curator S. 474. 480. 484.
Curio S. 361.
curricula S. 266.
currus navalis S. 131.
Cursor, Papirius, S. 199.
cursus, Eilmarsch S. 148.
Curtius, Carl S 8,2. 113, 1. 214. 308,3. 

312.
Curtius, Ernst S. 65, 2. 103. 130, 3.

137. 330. 394, 1. 424, 5. 451, 2. 
490 f. 532. 539. 550.

Curtius, Georg S. 10, 4. 38, 2. 154, 2. 
251, 1. 482, 1-

Curtius Rufus S. 234, 4 
cuspis S. 73. 171.

D.

Daher, die, S. 157.
Dahn, Felix, S. 218, 2.
ńaiSala, ra, S. 130, 2.
Daidalos S. 300.
?atpovui>{ S. 374.
Daktylen, idaische, S. 298 f.
8axrvXtot, in einem Gleichniss S. 320.
Damaskios S. 437 f. 452.
Damianos S. 395.
Damoxenos S. 207 f.
Dankfest S. 129.
Dares S. 211.
Darstellung, Deutlichkeit derselben 

S. 291 f.
Dauerlauf S. 123. 125. 202.
8rZea»ai S. 211, 1.
Decius S. 164. 461.
Declamation S. 272. 358. 360.
Declamationen S. 72. 364 ff. 372 ff. 516. 
Decurionat S. 585.
Decurionen S. 403. 
decurrere S. 243, 3.

decursio, ein Reitspiel, S. 149. 238 ff. 
242. 247.

deducere S. 408.
deductio in forum S. 70.
Degmenos S. 158.
Deikelisten S. 275, 4.
Deinarchos S. 475, 2.
3e'.vd{ S. 143.
Ms S. 321.
SszaSpopoc S. 111.
8exareueiv S. 511.
Dekrete der athenischen Gemeinde S.

138.
De la Borde, Alex. S. 238.
Delos S. 216. 218 279.
Delphi S. 308.
Delphin S. 222.
Demades S. 399, 3. 494.
Demarch S. 24.
Demeas S. 142.
Syjpjjfopia S. 366.
Demeter S. 105. 121.
Demetrios S. 124. 166. 425.
Demetrios von Phaleron S. 332. 356.

400. 512. 579.
Demochares S. 579.
Demokritos S. 392. 429.
Demonax S. 541.
Demophilos S. 284, 1.
SijpojieustY S. 444.
Demosthenes S. 6. 14, 2. 19. 21, 1. 22,

1. 23. 28, 1. 52, 2. 78, 3. 79, 2. 80,
1. 86, 2. 116. 123, 3. 128. 178. 226,
2. 230. 332, 4. 354. 356. 362 f. 399,
3. 419, 2. 473. 508. 536, 2. 559, 1. 
560, 2. 573, 1. 576.

Demostratos S. 571, 1.
SijuŚTai S 27.
SrjuoTskfjC śopng S. 133.
Słjportzń iraiSeia S. 60.
Stapia S. 312. 586 f.
Dendra S. 65.
De Pauio S. 94. 568. 570.
Deposition S. 418 ff.
Depping S. 159, 3. 208, 1.
Dernburg S. 433, 3. 455 ff.
Derriopos S. 65.
Desultoren S. 267.
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Sejat, auf Geschossen, S. 163.
Miot S. 113, 3. 153.
Dexitheos S. 22.
Seurepata S. 195.
Seurepeuew S. 189.
Seorepoloftat S. 378.
Seurepoę, ó, S. 188. 203.
8ta{3ró]t S. 482.
Siana iteptrrr S. 345.
3ia8o)pq, ex SiaSo^iję S. 84; StaSoyi] der 

Fackellaufer S. 200 f. in den athe
nischen Philosophensehulen S. 398. 
402 ff. 446; in den Rhetorschulen S. 386.

otaJo'/oc S. 398. 401 f.
StaSopariCcaOai S. 150, 1.
StaSpopai S. 199. 214.
Diaten S. 444.
Diateten S. 474.
Diatetik S. 107 ff. 276. 591.
Diagoras S. 540.
5'.axu)5u)'ńaat S. 81, 2. 381, 3. 388. 
8taxovriCea9ai S. 150, 1.
3taXa{3e'.v S. 213. 465.
SialrpeaSat S. 344. 393.
Dialektik S. 344. 355. 383.
5taXe£się S. 342. 380, 1. 385.
5iaXpa S. 185.
Dialog ais Unterrichtsform S. 433. 440. 
5taXóetv S. 553.
Siapaaripwatę S. 218. 296. 301. 
oiavop7] S. 117, 1. 130, 2.
Sta itav-<uv, aY<ovt3"at, S. 15.
Siait7]Sdv S. 199, 4.
Siaęśpew, von der Gangart, S. 235. 
Siatpijtptai? S. 27.
Siandeuai S. 321.
8taro$suea8ai S. 150, 1. 
3tarpa/>;XlCea8ai S. 150, 1.
Starpeyew S. 199, 4.
Starptfirj S. 398. 406.
Siarpoyajew S 234. 235, 3. 
otaęttpiieaftai S. 150, 1.
8tavXoę S. 201 ff. 262.
Dichter, ihre Bedeutung im Unterricht 

S. 336 ff.
Dichterinnen, griechische, S. 519.
Dichterkronungen S. 338, 1.
Si8aa«aXeiov 8. 268. 427. 476.

StSaa-zaXoę S. 308, 3. 314. 437. 476; rtuv 
ąapartw St3aaxaXoę 479.

8t8aaxeiv apta8t S. 394.
Didymos S. 19. 20 f.
Su]Yx’jXu>pevot, ol, S. 171.
Diener der Epheben S. 477 ff.
Stereę, eitr Sierot S. 18 ff.
3tievat e$ uitoXń<peu>ę 8. 317.
Diisoterien S. 128. 221.
Dikaiarchos S. 396, 1.
8txaan]ę in Megara S. 65, 2.
3txpota itXoia S. 125, 3.
Dilettantismus in der Musik S 323 ff. 

524; in der Poesie S. 337 ff. litera- 
rischer in Rom S. 529 f.

Stua^at, oipa/oi S. 252. 
dimittere, vou der Schule, S. 553.
Diocletian S. 586 f.
Diodoros S. 32, 1. 39. 131. 153. 158 f. 

252 298. 310.345. 355,1. 506,3. 56.3.
Diogeneen S. 124. 134.
Diogeneion S. 134. 138. 417. 425 f. 
Diogenes von Sinope S. 559, 3.
Diogenes, der Soldnerfiihrer und Euerget, 

8. 124. 134. 425.
Diogenes, ein Philosoph, S. 397. 407. 

431.
Diogenes Laertios S. 350.394.397, 1. 2. 

398 ff. 402. 404, 1. 406 f. 423. 426.
429,2. 431 f. 434,1. 452. 465. 515,1. 
517, 1. 519 ff. 540, 1. 558, 1. 578, .3. 
581.

Diogenisten S. 407.
8iotxr(n;c der Epheben S. 482.
Diomedes 8. 151. 169. 228.
Aiop.eiaXa£oveę S. 405, 4.
Dion Chrysostomos S. 4, 1. 36,2. 40, I. 

100, 1. 104. 110, 1. 123, 3. 199, 4. 
206. 211. 235, 2. 422. 333, 3. 368. 
391, 1. 411, 3 322, 5.

Dion Kassios, siehe Kassios Dion.
Dionysien, die grossen, S. 123. 
Dionysios S. 54.
Dionysios Halik. S. 17, 1. 71, 2. 73. 87,

4. 91. 122, 2. 173. 217. 223, 3. 247. 
249, 2. 265, 1. 268 f. 326. 330, 3. 
357. 361. 523. 526. 559, 2.

Dionysios von Syrakus S. 216.
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Dionysisclie Kunstler S. 49. 55. 115. 
120, 1. 307 ff.

AtOTuaozókaxsc S. 307, 3.
Dionysos S. 123, 3; ’EXsudepeu« S. 123; 

’EXeu8epoę S. 130; Atoouaoę ep Iletpaisi 
S 123 f. 283 f.; diov. IIaidv 8. 301. 
308. 309. 413, 1: Kokom-njc S. 505. 534.

Diophantos S. 417.
Siourpoo, opyowoY, S. 167, 3.
Dioskuren S. 128. 133. 219. 283. 
Diotima S. 519.
Jitppot S. 258.
SiitoSia S. 275.
StTtoSispóę S. 275, 4.
Dipolien S, 542.
Disciplinarsatznngen der trullanischen 

Synode S. 420 f.
discipulae S. 521, 4.
Diskoswurf S. 151. 169. 174; im Pent

athlon S. 183 ff. 187. 196 f. 199; 
dessen Bedeutung S. 448.

Disposition S. 384. 
disputationes S. 456. 458.
Dissen S. 6. 194. 387, 2.
Distanzangaben nach dem Speerwurf

S. 174.
Distanzritte S. 236. 261, 1.
Dithyramben S. 288. 300.
Dittenberger S. 10. 12. 15. 54. 57. 78. 

85, 1. 91. 96, 1. 104. 117. 119, 4. 
120, 1. 121 f, 125, 1. 126 f. 128, 1. 
133 f. 144, 3. 180, 1. 221, 2. 248. 
398, 3. 424, 4. 447, 1. 463. 467, 1. 
470. 472 f. 476. 479, 2. 480. 481,1. 2. 
483 f. 490, 2. 572. 589, 1.

doctor S. 386 476.
doctor cohortis S. 140, 1. 
doctus S. 524 f 529, 1.
Diiring S. 375, 1.
Dokimasie S. 22 f. 24, 1. 64.
Sozipaatai S. 286.
Dolichodromen, kretische, S. 111. 
SóXe/oę 8. 201 ff.
Doloper S. 159.
Domitian S. 120. 267. 353. 358.
Domna, Julia, S. 530.
Douatus S. 325.
Doppelflote S. 326.

Doppellauf S. 200.
Doppelreiter 8. 252.
Doppelte Thatigkeit der Lehrer S. 381. 
Dorier S. 503. 561 ff.
Dorisches Geprage der Sprache S. 178. 
Stopieni S. 280. 287. 294. 304.
StopiCeto S. 294.
StopoSozłpri S. 294.
Sópu S. 73. 169. 171.
Spaypat 8. 312. 314.
Dragoner S. 252.
Drakon 8. 5. 31. 562.
Drakontios S. 182.
Dreifuss S. 4. 330.
Dreigespann S. 258.
Dreimalwerfen, das, S. 194 f. 
Dreitheilung in der Erziehung S. 574. 
Dreitheilung der Zdglinge und Agonisten

S. 5 ff. 11 f. der Romer S. 246.
Dreizahl, ihre Bedeutung, S. 217, 2. 

243, 2. 326 f.
Dreros S. 60 ff. 82.
ńpópo? in Sparta S. 111; in Olympia 

S. 191. 216, 3.
Spopoę óitXir>]ę S. 118. 201 f. 204; Xapwa- 

Sizóę S. 467.
Droysen, J. G., S. 84. 579, 1.
Dualismus in der rómischen Jugendbild- 

ung S. 72. 346.
Du Cange S. 70, 1. 420, 3. 485, 2. 
ductor S. 245.
Dyme S. 158.
Dumont, A. 8. 9,4. 10. 12. 13,3. 23, 1. 

25. 30,2.3.5. 43, 2. 50 f. 53, 1, 54 f. 
57. 65. 76.96,1. 120,1. 121,1. 122,2. 
123, 2. 125, 5. 127. 129. 133 f. 144. 
168, 2. 175, 2. 195, 2. 220 f. 248, 3. 
409, 3. 410, 3. 425, 1. 2. 426, 1. 2. 
3. 4. 463. 466. 468. 474, 2. 476. 479. 
481, 2. 483. 486, 1. 495. 497. 539.

Duncker, Max, S. 26. 31 f. 33. 102, 1. 
504, 1. 506, 1. 534. 552.

dupondii S. 409.

E, i].
sap rou Sijpou S. 494.
Eberhard S. 381, 1.
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’IIX<J 8. 121.
Eckhel S. 310. 589, 1.
Edessa S. 65.

S. 169. 171.
Egesta S. 221.
Ś7PTpaufievoi, ol, S. 55.
e-yrpaęij, 7 e‘« e<pi)ffou«, S. 16 ff. 23 f. 35. 

53; der athen. Studirenden S. 428. 
in Rom S. 70 f.

ept<i>ptov S. 337. 
e-ptpi{Hjvai, ol eyzpdlezteę S. 65. 
Ehrenamter in der Ephebie S. 55. 
Ehrenbildsaulen S. 331 ff.
Ehrenpreise und Ehrenzeichen S. 73 f. 

196. 208. 255. 331 ff.
Ehrentitel, von der Reiterei S. 249.
Ehrenwache S. 137.
Eibe S. 154.
Eid im Altertum S. 536.
Eid der attischen Epheben S. 29 f.
Eid von Dreros S. 61 f.
Eid der Hetarien S 32 f.
Eid von Plataa S. 32.
Eidesleistung der Epheben S. 28. 35 f. 

47. 220. in Rom S. 74.
Eixa8eR S. 406.
ElzaStoę S. 406.
EizaStatal S. 406.
el<ac S. 406.
elz<uv ais Auszeichnung S. 331 ff.
Eilmarsch der Epheben S. 117. 127; der 

romischen Soldaten S. 148.
Einjahrige Dauer der Ephebie S. 44. 57. 

85 f.
Einkleidung der Epheben S. 43; in Rom 

S. 70.
Eintheilungen der Epheben S. 4 ff. 201. 
eipeve« S. 58 ff. 66.
Eiresionen S. 123. 
elaeXusTtxoi S. 334, 2. 
eloeXaóveiv S. 334, 2. 
ciapku sta S. 120, 1.
eiarrrjpia, elsrn;rqpia S. 120 A. 
elaitv»]Xac S. 513.
$>eoę S. 5, 2.
ez poAżję azovrlou S. 170, 1. 
ez(3óp(3ij<nę S. 373, 3.
ezyapdęat o’vopa S. 333, 3. 

ez StaSo^ijc S. 84. 
ezypaipeoSui S. 383.
ez zarakóiou S. 84. 
śzzlijaiacTizóę r.lzaę S. 23. 
ezZaznspó; S. 303.
ezzoitew o’vop.a S. 333, 3.
ez uereuipou S. 232.
ez ual8<ov perapaioew S. 40, 1. 
ezuakaiew S. 212.
ez -navru)v, itatSeę S. 14 f. 118, 202. 
ezippdaeię S. 368.
ezaraat; S. 431. 
ezrd8ł)v S. 213, 1. 
ez -<ov I8iwv S. 104.
Elaia S. 65.
eXauvew, vom Speer, S. 169.
Eleaten S. 355.
Eleier S. 178. 191. 208. 261. 493.
Elementarlehrer S. 314. 340. 
Elementartaktik S. 114.
’EXeu8epeia S. 130, 1. 
eXeu9eptoę TtatSela S. 348.
eXeó8epoę S. 142.
Eleusinien S. 104. 121. 129.
Eleusinien in Plataa S. 129.
Eleusis S. 115. 118, 2. 121. 123. 129. 
Elis S. 65. 208. 506.
ep(3arr]piu S. 112.
Embleme auf Geschossen S. 162 f. 
eppeXeia S. 283. 300.
epptaftot dzpoaral S. 444. 
eyupCew S. 127.
evuYxuXlCew S. 171.
evafz'jXo'jv S. 171. 
evayamoi vópot S. 212, 4.
Encyklopadie der alten Schule S. 344. 

348.
ev8e$ia S. 113. 3. 
ev3pi<ńvaę S. 505, 1.
’Ev8upana, ra, S. 295. 
evr;poi S. 7.
ev eit«?vupot{, orparela, S. 84.
ev pśpeot S. 83. 86.
Ennius S. 339.
evoi, ol, S. 10. 20. 122.
Enomotien S. 13. 114.
evÓ7tXt0{ Óppjaic S. 283, 2. 297 f. 
Entellus S. 211. 
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śv xo’ę pśpetjt S. 84.
śmtc; axovTta[iaTOę S. 170, 1.
Enyalios, im Waffeneid S. 30. 34. 218. 

219.
eKaksippata S. 214. 470. 
Epameinondas S. 232. 345. 
.eitavćp8<»<się S. 359.
ŚKŚYYpacpot S. 16. 53 ff. 497.
eit'/] 8. 363.
Epeios 8. 206 f. 
i<p7)(3ap'/ei', S. 83.
ecpijpap/o? S. 83. 472. 478; ais śit<iivupo« 

S. 472.
ć?7]{isia S. 96, 3.
Ephebenbildung S. 1 ff. 170. 182. 395. 

591; in Rom S. 145 ff.
Ephebendienste im Erieden 8. 77 ff.

115 ff. 136 f. 220. 248; bei den Opfern 
S 103 ff. 110.

Ephebencursus S. 120 ff; vgl. auch unter 
Zahl.

Ephebengótter 8. 33 f. 
Ephebeninschriften 8. 495 f. 
Ephebenkasse S. 133. 470. 
Ephebenlehrer 8. 395.
Ephebenriistung S. 44 ff. 89 f. 118.
Ephebentracht S. 43 ff. 119; in Rom 

S. 73.
Ephebenvereine S. 410. 
e<pv^s’ósiv, to, S. 50 f. 53. 56. 
'Repeta, ra, S. 134.
Ephebie S. 18. 44. 76 ff. Dauer der

selben S. 44. 57. 85 f. 489. 497. Um- 
wandlung derselben S. 138. 485 ff.

’E<piq^ixóv, to, S. 49.
ecpłjPoę S. 5. 9, 5; 10, 4; 17, 2; 18, 3. 

25. 43.
sęeSpsósw S. 136, 3. 
eęsSpoę S. 210.

ijviav, xXJsi5, S. 236.
'Ecpeota Ypappata S. 210.
Ephesos S. 65. 103. 135. 453. 
'Eipeartot, ot, S. 128.
ścpiitiua S. 230 f.
Ephoren S. 106. 182.
Ephoros S. 256, 2. 331.
Epibaten S. 84.
Epicharmos S. 80.

'EinSaópia S. 125, 5.
emSete-.; S. 255. 342. 362. 374. 381. 2. 

382. 414.
ś-l Se*«x  S. 113, 3.
ŚTnSierśc S. 18 ff.
Epidius S. 251, 1.
ŚTttSopaT?; S. 171.
Epikleren oder Erbtochter S. 19. 21. 

25. 507.
Epikrates S. 495.
Epiktetos S. 107, 2. 135. 174. 387. 450. 

471. 522. 530. 559, 3.
Epikureer S. 397. 401. 424. 431. 443.

I 539. 550.
Epikureismos S. 95. 346.
Epikuros S. 397. 401. 406. 431. 503, 1.
empeATjTTję tiję itaiSsiac S. 285. 480. 573; 

tuJv etpTjpiaio S. 477.
’Eitivt'zia 8. 133.
śitipa[i8o<popsi'< S. 234.
śmoetaTO? S. 99.
eKiayjua oaka 8. 328, 1.
śitioTarrję S. 480.
Epistolographie S. 343. 368.
Epitaphien S. 122. 127. 200. 249.
eićoyoY S. 231, 1.
Epona S. 251. 544.
Eponyme Sieger S. 193.
enuwupdat S. 409.
equi lignei 8. 232, 2.
Eąuiria S. 270.
eąuites S. 251.
epowot S. 410. 491. 559.
apyoY, Stellung, Function S. 311. 314.
Ergoteles S. 111.
Erichthonios 8. 248.
Erinna S. 519.
Eristiker S. 355. 393, 1.
Eroffnungsfeier S. 120.
Eros S. 200. 212. 238.
eppiooo S. 110.
Erotematik S. 380 f.
Eryx S. 211.
Eryxias S. 464, 3. 540.
Erzahlungen in Aufgaben S. 362 f. 
ia/apa S. 123.
essedarii S. 262, 3.
śaxapp.śva, ra S. 196.
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Ethik S. 346. 350. 439 f. 534 ff. 546. 
549.

śdvuiv rcr/para S. 14.
&&vtxóv, tó, S. 54.

S. 14.
Ethologicn S. 340.
Etrurien 8. 324.
Etrurische Faustkampfer S. 205. 
suowSpta 8. 4. 112. 132. 288.
Eubulos S. 430.
sttyai S. 285.
eJSaipo^ia, itóZeuię, 8. 3.
Eudemos S. 400.
Eudoxos S. 130, 3.
eiiś-neta 8. 355.
eóepyeaia S. 332. 
suspYŚnję, ein Ehrentitel, S. 332, 408. 
eutjia S. 108, 2. 113. 118.
eóyeosia S. 350.
Euhemerismus S. 537.
suzwTjaia S. 110.
Eukleides S. 429.
Eukles S. 144.
sózoapia 8. 104.
Eumelos S. 259.
Etimolpideu S. 538. 578, 1.
Eumolpos 8. 271.
Eunapios 8. 342. 381, 2. 382. 403 f. 411. 

416, 2. 423. 428. 446, 3. 461. 480.
suoitKia S. 4. 112.
euKspiaTaTnc S. 179.
suitŚTSia S. 335, 2.
Euphorion 8. 339.
Eupolis S. 396, 2.
eu irpaTrew S. 110.
Eurhythmie S. 274 ff.
Eurydike S. 516.
Euripides S. 105. 141. 278. 374. 413. 

414, 3. 499. 507. 517, 2. 572.
Euripos S. 218.
Eurotas S. 112. 181.
Eurybotas S. 186.
Eurykleides, ein Kosmet, S. 475.
Euryleonis 8. 505.
Eurymedon S. 540.
Eurytos S. 152. 
eua/>;poauv7] S. 113, 1. 118, 1.

S. 143.

euaś(3sia S. 536. 549.
Eusebios S. 400. 407. 
eusTO^rjpaTa S. 168, 2. 
suaro^ta S. 151.
sooto/oy, to, 8. 151.
Eustathios S. 185. 
eóraąia S. 104. 113. 118.

des Kosmeten S. 475, 4. 
eudurova, ópfowa, S. 116. 
evocati S. 75. 160, 2.
evocatio S. 74.
ej.ffekrizóv, to, in der Musik S. 322. 
śjalsitpai óvopa S. 333, 3.
excusatio der óffentlichen Lehrer S. 455. 
excutere = schleudern S. 157.
e&](3o« S. 7.

8. 314. 480. 549.
e£el8siv S. 78 ff. 116 ff. e$ etp^<ov, exce- 

dere ex ephebis, S. 87.
e£ś®T]fio{ S. 7.
exercitatio palaria S. 148 f. 
exercitator 8. 140.
eęsTaseię, arpaTuuTizai, S. 112. 
e$tT-qpta S 120, 1.
eąa> Tpapufjc ekzew S. 213. 
sęoSot, ai, der Epheben S. 115. 
ś$oitXtata S. 297, 3.
exordium S. 378 f.
śjtopoę S. 7.
ś^corepiza, Ta, 8. 433. 
e^ouata icaTpix>] S. 557 f.

óiToj3oX»i{ S. 317 f.
e*  óitolńieo); S. 317.
Extemporisiren 5. 375.

F.
Fabius, Q. Fab. Max. S. 247. 
facere modos S. 524, 5.
Fachlehrer, Spezialisten, S. 213. 348. 
Fachschulen fiir Aerzte S. 108.
Fackelwettlauf S. 122. 125. 199 ff. 288, 

464 ff.
Fackelwettritt S. 200. 248.
factiones, des Circus, 8. 267; der Studen

ten S. 410.
Fahnenwagen S. 131.
Fahren, im Yerhaltniss zum Reiten, 8.228.
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Fahrkunst S. 253. 256.
fala S. 165.
falarica S. 165. 170.
Falisker S. 106.
Familiencultus S. 535. 544 f. 553.
Famulus der Professoren S. 417.
Farben der Circus-Parteien S. 267. 
fas S. 549.
Faustiniani S. 589, 1.
Faustkampf S. 177 ff. 205 ff. 209. 
Faustriemen S. 207 ff. 211 f.
Fechtkunst, siehe Hoplomachie.
Fechtmeister S. 139 ff. 180. 311. 316. 

465 f.
Fechtubungen S. 148 f. 316.
Fehlsturz S. 213.
ferentarii S. 161. 170. 252, 2.
Feretrius Juppiter S. 163.
Ferien S. 382. 388. 428. 457 f. 
ferire S. 162 f.
Festchbre S. 278 ff.
Festkalender der Epheben S. 120 ff. 

rómischer S. 458.
Festungen in Attika S. 115.
Festus S. 173, 2. 182. 240, 4. 245. 328. 

560.
Feuer, das heilige, S. 201.
Ficlite S. 578.
Fideicommiss der athenischen Schul- 

stiftungen S. 399.
FtzomFśrtec in Lebadeia S. 66.
Fingeriibung der Schiitzen S. 154, 1. 
Firilay, G. 8. 486, 1.
Fir S. 163.
Firmung der Jiinglinge S. 37.
Fischerstechen S. 222.
Flasch, Ad. S. 269, 3.
Flavius Josephus, siehe Josephus. 
flectere S. 250. 524, 5.
Flexumines S. 250.
Flintę ins Kom werfen S. 139, 2.
Flotenmusik im Pentathlon S. 185.195 f. 

beim Faustkampf S. 205; beim Reiten 
S. 228, 2; beim Tanze S. 275; auf 
dem Marsehe S. 276; zur Begleitung 
der Mimik S. 281 f. 287 f. 306.

Florealien S. 530.
Florus S. 159, 1. 163, 1.

Flurhuter S. 78, 2.
Flussgiitter S. 39 f. im Eid S. 61. 63. 
Fohlen bei den Rennen S. 261. 263.
Fond fiir Ephebenfeste S. 133.
Forcellini S. 70, 1 164, 4. 240, 1..

270, 2. 327, 4.
Forchhammer S. 433.
Formalismus in der Literatur S. 347.
Franken S. 216.
Franz, Joh. S. 115, 1. 249, 3. 310, 1. 

318, 3.
Frauenbildung im Altertum S. 498 ff. 

in Rom S. 524 ff. 528.
Frauen, gelehrte, S. 349. 516 ff.
Fremde Sprachen, beschrankte Anwend- 

ung derselben S. 348.
Fremdenpolizei S. 81.
Friedenstanz, der, S. 283.
Friedlaender, L. S. 144, 1. 267, 1. 272.

273, 1. 296, 2. 318. 328. 331, 1. 338, 1. 
339. 340, 1. 362, 1. 365. 369. 372. 
375, 3. 439, 1. 2. 448. 449, 2. 454, 1. 
458, 1. 521, 2. 523 f. 526, 1. 530, 2. 
543, 1. 544.

Frommigkeit im Altertum S. 536. 549. 
FrommelS. 190, 1.
Fronto S. 236, 2. 268, A. 339.
Fruchttanz S. 288.
Foucart S. 332, 1. 411, 1. 475, 1. 479, 5. 

480, 5. 485, 5. 513, 2. 538, 1. 539, 1. 
541, 1. 2. 542,1. 550, 1. 553, 3. siehe 
auch unter Le Bas S. 128, 2.

Fuchsprellen S. 417.
Fiinftrank, der, S. 123.
fullonius saltus S. 196, 1. 
funda S. 157 ff.
fundibalus S. 167. 
fnnditores S. 160, 2. 161. 170.
funebris decursio S. 242.
Fournier S. 538, 2, 570, 2.
Fussgefecht der Reiter S. 252. 
Fussreisen S. 106.
Fussyolk, romisches, S. 146.

G.

Gabii S. 523.
Gaditanerinnen S. 325.
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Garten, dereń Bedeutung- in der Erzieh
ung, S. 93 ff.

gaesa S. 173. 176.
Gaia im Eid S. 61.
Gaius S. 455, 1. 457.
Galasien S. 124.
Galenos S. 6. 92. 108, 1. 2. 139, 1. 287, 

457, 4. 480, 4. 582, 1.
Gallier S. 173.
Galopp S. 234 f. 236, 2.
■j-aurp.ia S. 38.
Gamurrini S. 162, 3.
Gangarten der Pferde S. 234 f. 247 f.
Gardthausen S. 589, 1.
Gargiulo S. 237.
Garnisonsdienst S. 86 ff.
Gastmahler der athenischen Philosophen 

S. 404 f.
Gedachtnissfeier S. 406 f. 
Gedachtnisskunst S. 388.
Gedichte aus dem Stegreif S. 338, 1. 
Geduld im Unterricht S. 387.
Gehalt der Lehrer in Rom S. 361. 
Gehulfen der Lehrer S. 445.
Gela S. 65.
Geldpreise S. 329.
Geldstrafen S. 388.
Gelehrsamkeit, alexandrin., S. 347. 357. 
Geleite der Epheben S. 121. 137, 
Gellius S. 68, 1. 349. 356. 380. 383. 400.

412, 2. 423. 432. 433, 2. 436, 1. 437. 
453. 458. 591.

Gemeindebuch S. 21 fi'. 27. 
Gemeinplatze in der Rhetorik S. 365. 
Genesien 8. 122.

S. 14, 2. 35.
Genthe S. 236, 2.
Gepack des Soldaten S. 147 f.
YŚpstvoę, ein Tanz, S. 300.
YepavouXzó{ S. 300, 2.
Gerhard S.45f. 90 f. 100. 238. 270. 301. 
Germani S. 140, 3.
reppowizeia S. 134.
Gerte fiir den Reiter S. 233 f. 237.
Gesang, dessen Bedeutung im Altertum, 

S. 273. 276. 282. 289. 552.
Gesangschule in Sparta S. 301 ; in Teos 

8. 311.

Geschichte, einseitige Behandlung der
selben S. 351; in der Rhetorik S. 362 ff. 

Geschlechter, dereń Beziehungen zu ein
ander in Hellas S. 513 ff.

Geschiitzwesen bei den Griechen S. 165 ff. 
Geschwindsprechen, das, S. 375.
Gespanne, die yerschiedenen, S. 255. 
Gęsta Romanorum S. 372.
Gestell zum Schiessen S. 156. 
gestus S. 179. 180, 1. 289 ff. 321. 
Gesundheitslehre, siehe Diatetik. 
Geraert S. 322, 1.
Gislenus S. 421.
Gladiatoren S. 139. 149. 205. 262, 3. 
Gladiatorenkiimpfe S. 105. 141. 223. 
gladius Hispanicus S. 149.
Glaser S. 541, 1. 542. 578.
Glaukos S. 207. 209. 
glossae S 386.
•J-kucptę S. 154 f. 
ykiqsioi S. 55.
Gnomen S. 340. 
piupiuoi S. 402. 408.
Gobel, Anton S 245 ff.
Goli S. 499. 512. 514. 523. 529 f. 533. 

588, 3.
Gotter, die grossen, S. 128. 
Góttermutter, die grosse, S. 124. 
Gottlińg S. 413, 3.
Gomperz S. 503, 1.
7ovartCc.v S. 213.
Gorgias S. 355. 393.
Top-j-iaCew S. 355. 
yopyot S. 13. 482.
Gorippos S. 333.
Gracchen S. 528. 
gradus compositns S. 235, 3. 
gradus militaris S. 92. 148.
Graeci pngiles S. 205.
Griifenhan S. 107, 2. 360. 408,1. 409, 2. 
Ypapuara, von den Studien iiberhaupt, 

S. 437.
Ypap.p.awov = Nachschrift S. 383, 3. 
ypappareuj S. 315. 477 f.
Ypapu.a-eóc tcuv a-jve5p<ov in Megara S. 65, 2. 
Grammatik, einseitiger Betrieb im Alter

tum S. 348.
Ypappanzot S. 314. 341. 360. 522.

Grasberger, Erziehung ete. III. (die Ephebenbildung). 39
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Ypapuattatat S. 314. 316. 341. 
ypauuatoSiSdozal.ot S. 314.
Gratianus S. 146. 227.
Graux S. 363, 1.
Gregorios von Nazianz S. 381. 409 f. 

415, 1. 418. 428. 441.
Gregororius S. 167, 1. 269, 3.
Greif auf Miinzen S. 309.
Grenzhut S. 62 f. 77 ff. 90. 115 ff.
Grenzplatze, attische, S. 115.
Griechisch in Rom S. 528 f.
Grimm, Jacob S. 10, 3. 78, 3. 113, 3. 

131. 218, 2.
Grossjalirigkeit, der attischen Junglinge, 

S. 17. 23; der rómischen S. 67 ff.
•ppćctpo? S. 171.
Grotę, G. S. 101, 2. 507, 1. 564. 569.
Grundbesitz der philos. Schulen in Athen 

S. 398.
Gruppirungen im Tanze S. 321.
Grussformeln S. 110.
Gryllos S. 232.
Giirtelspanner, die schwedischen, S. 209.
Gulil und Koner S. 204. 259. 266. 
•pjwaoia zat zijrai S. 95.
Gymnasiarch S. 238. 248. 311. 312. 315 f. 

463 ff.
■j"jpvaatapy^aai twój, -ppwaa. ttvt, ppwaa. 

twa S. 470, 2.
Gymnasiarchie S. 463 ff. 573. weibliclie 

S. 471.
p[waatap-//j{ in Megara S. 65, 2.
Gymnasien, die athenischen, S. 396 ff.
Gymnasien ais Pflanzschulen der Aerzte 

S. 108.
■ppwaattqę S. 274. 464. 484.
Gymnastik, Zeichen des Verfalls der

selben, S. 214. 224. 227. 316. 345. 
485 ff. 531. Verhaltniss zur Orchestik 
8. 273 f. in Rom S. 324. 345. 492 f.

Gymnastik der Frauen S. 530.
Gymnastische Ausdriicke S. 177 f.
Gymnastische Uebungen, ihre Eintheilung 

S. 182 ff.
Gymnische Wettkampfe S. 121 f. 132. 

183 ff. 223. 329.
•ppwot, Y'jpvtjreę, S. 175. 252, 2. 
Gymnopadien S. 293 ff.

Gynaikokratie, lykische, S. 501. 
•f’jvaizu)v'rt{ S. 502.
fuptuaat S. 213, 1.

II. a, ś, tq, t, ó, u.

Haaropfer S. 39 ff.
Haarschur S. 36 ff. 69. 73, 2.
Haase, Fr. S. 174, 3. 177, 1. 464 f. 466. 

468. 478.
Hadrian S. 75. 104. 133. 138. 146. 339.

358. 382. 408. 440. 442 f. 451. 487 
489. 583.

'ASptcweta S. 134.
Hadriansgymnasium S. 425 f.
Hagestolze, Massregeln dagegen S. 293. 
apsutv]pta S. 460, 1.
Hahnenkampfe S. 42. 103.
Halkyonien S. 407.
al.pa S. 184
ajukka rtDM icloiu>v S. 125 ; S. 130. 221. 
apiiiTOi S. 251.
Handgelenk der Schiitzen S. 154, 1.
Handpferd S. 251 f.
aitakóc, ^ta-ńazoę, S. 99.
appatł]Xaata S. 254 ff.
Harmonie S. 279 ff. der Bildung S. 335.
Harpokration S. 18, 1. 24, 2. 82. 84. 86.

200, 1. 262. 349. 495.
Hartel S. 332, 1.
hasta S. 73 f. 171. 176.
hasta ammentata S. 171; pura S. 73; 

praepilata S. 173; velitaris S. 171.
hastaria censio S. 73.
liastati S. 73.
hastile S. 171.
Haupt, Herm. S. 223, 3.
Haupt, Otto S. 21. 24 f. 473.
Hausthiere S. 97.
i),3dv S. 18, 3.

S. 18. 21.
ot, S. 209.

^potazti;? S. 12.
Heeresverfassung, rómische, S. 146. 
Hefele S. 421.
Hefte zum Nachschreiben S. 379. 383.

S. 245. 476 ff.
Hegemone im Ephebeneid S. 30.34.479,1.
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Hegesias S. 357.
Heim S. 154, 2. 157. 253. 588, 1.
Heidentum, seine Lebenskraft S. 543 f. 
Heimatskunde S. 77 ff. 98.
Heindorf S. 217, 2. 270. 522.
Heinrich S. 268, 3. 325, 1.
Heinricha S. 19. 35, 4. 50. 89.
Hekataios S. 336.
śzateptę S. 303.
Hekatombaen S. 330.
Hekatombaion S. 119 f. 248, 2.
Hektor S. 103. 155.
Helbig S. 174.
Heliasten S. 538.
i)Xtxiat S. 5 ff. 11 f. 86. 201. 317.
Heliodoros S. 5, 2. 6. 23, 2. 43, 1. 105. 

127, 1. 131. 175, 1. 198, 3. 213, 1.
230. 233, 1. 243. 250, 1. 283, 2. 289, 1.

Heliodoros, der Philosoph, S. 429.
Helios im Eid S. 61; IItxtav S. 31. 
iliasew S. 278.

S. 213.
ekxeiv 8. 213.
'EllowoStzai S. 261.
Hellenismus, dessen Erweiterung und

Zersetzung S. 345 ff. im Westen S. 356 ; 
Osten S. 356. 485 ff.

Heloten S. 151, 1.
^v.o^eiv S. 227.

IlallaSo? S. 248. 481.
■/paoyo; śyfii[3aCu>v S. 262; ano^arizoc 

S. 262, 2.
Henzen S. 338, 1.
śuilozpaaia S. 419.
ćoprrj Sv]pOTeXi]{ S. 133.
Hephastien 8. 200. 248. 467. 
Hephaistos S. 200.
Heraen 8. 330. 506.
'HpaxXsia S. 413.
,Hpaxlei3at S. 13. 218. 410 ff. 553.
Herakleion S. 219.
Herakleitos S. 218.
Herakles S. 38. 121. 134 f. 139. 152.

214. 218 f. 271. 396. 411 ff.
Heraklius S. 421.
Herbart S. 591.
Hercnlier S. 164.
Herder S. 293, 2. 487, 1.

Hermaen S. 4. 464.
Hermagoras S. 357. 359.
'EppLayópstoi S. 359.
Hermann, Gottfr. S. 184. 191 ff. 197. 

232, 1. 234, 1. 235.
Hermann - Stark (K. Fr. Herm, und 

B. Stark) S. 17. 20. 28,1. 34,1. 36, 2. 
39, 2. 42, 1. 44. 59 £. 62. 82. 89. 
105, 1. 106. 117, 2. 124. 130. 328, 3. 
397, 2. 413, 1. 510, 2. 512, 2. 517. 
558, 2. 561- 568. 580.

Hermarchos S. 401. 406.
'Eppeiac veoę S. 482.
Hermen S. 333 f. 476.
Hermes im Eid S. 61; ais Ephebengott 

S. 92. 135. 177, 1. 214. 270. 412. 449. 
534.

Hermesgymnasion in Athen S. 425 f. 
Hermias S. 212. 284, 1.
Herminos S. 430.
Hermione S. 220.
Hermogenes S. 338. 358. 377.
Herodes Attikos S. 43. 119. 144. 358. 

403. 436. 446 f. 491.
Herodianos S. 74, 3. 174. 241, 2. 474, 5. 

526.
Herodikos S. 107.
Herodot S. 39 f. 125. 128. 141. 184. 

193. 213, 2. 249, 2. 250. 256. 294 f. 
310. 328.342. 362. 506. 536. 563. 571.

Heroen, die zehn, S. 84.
Herr, der des Altertums S. 555.
Hertz, Martin, S. 340, 1. 375, 3. 445. 

447. 451, 1.
Hertzberg S. 496, 1.
Heruler S. 216.
Herwerden S. 180, 1.
Hesiod 8. 119. 213. 279, 1. 330. 362.

541, 5. 559, 2.
Hestia S. 61. 120.
eoriaai; 8. 131.
Hesychios S. 7. 8, 3. 39, 1. 57, 1. 62, 1. 

64, 2. 3. 111, 2. 112. 126, 1. 134. 
167. 3. 173. 198. 227. 239, 2. 249, 3. 
296. 302, 1. 2. 305 f. 410. 419, 1. 
480, 1. 485, 1. 4. 505, 1. 517, 2.

eraipeia S. 32. 63. 410. 563.
Hetaren S. 501 f. 

39*
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ćta!p»]atc S. 500 
ćtaipoi S. 410. 
CTOipOM, to, S. 375. 
Henbundel ais Schussziel S. 156. 
Hesameter S. 325. 336.
e£ńxovra, ot uitśp ś£>]xovTa en; S. 473 f. 
Heyne S. 245 f.
i8p'jpśvo’., ot, Wachtposten S. 87.
Hieb S. 149.
tępa pouaixiq S. 277. 
Hiera Syke S. 121. 
iepaTi-z.Tj oppjatc S. 299. 
tepeuc S. 471, 1. 2. 483. 
tepo’v, tó, S. 536.
Hieronymos S. 193 f. 363. 525, 2. 
tepóorokot S. 475, 1.
Hiller, E. S. 305 f. 
ipctvreę S. 211; ipdę ó$uc S. 208 
Himerios S. 382. 385. 391, 1. 395. 428,4. 
l-TafpeTat S. 249.
tirnaxovTtarai S. 239, 1. 253. 
tTCitaęeatc 8. 259 f.
Hipparchen S. 132. 248. 
Hipparchia S. 520.
Hipparchos S. 305. 
'trotctoia S. 224 ff. 238. 
lititaCeadat S. 238. 
ttcTOjlaTa S. 255, 1. 
tititeuew S. 113. 144: 225, 1. 
ótiteue bei Homer S. 228. 
Hippias S. 355. 
raittmg S. 224 ff.
turcizot dfcowę S. 122. 132. 226. 329. 
tTdttoc, Spópo? S. 201 f. 
iitictoę, vópoj, S. 228.
Hippo Zarytos S. 222. 
Hippodamas S. 49. 
litittSajiaoT^c S. 236. 
Hippodrom S. 113. 257 ff. 261. 266. 
raitoSpopta S. 132. 191. 223. 238 ff. 242 ff.

254 ff.
tititot TŚletot S. 261. 
iititozópoj S. 118. 233, 1. 236. 
Hippokoon S. 219.
Hippokrates S. 5, 1. 51. 108 495. 
Hippomachos S. 209.
Hipponikos S. 226. 
iitittu xś).7]Tt S. 250.

wtttoę in Personennamen S. 225, 2; d<p 
ntrauv S. 229.

imto; itouTttxdę S. 230; itop:tej<ov S. 247 f. 
ntitó-a S. 255, 1.
Hippothales S. 399, 3.
ĆKitoTO^ÓTai S. 157. 170, 6. 253. 
lititoTpo<pe:v 8. 226 f.
htitOTpoęia S. 226. 249. 256.
Hirsćhfeld S. 119. 4. 309.
Hirt S. 259. 266.
Hirtius S. 173, 1. 361.
Hirzel S. 343, 2. 440, 1. 2.
Hispan. beli. aut. S. 164, 1.
Hispanicus gladius S 149.
IsropeN S. 126 f.
histrio S. 319.
histrionales modi S. 325. 374.
Hochheimer S. 58.
Horen und Lesen S. 434 f.
Hórsale der athen. Philosophen S. 427 f. 
Homer S. 4, 1. 18, 2. 38, 2. 39, 2. 62, 1.

113. 139, 1. 141. 151 ff. 155 ff. 162.
169. 184. 202. 205. 228 f. 243. 249.
254. 259. 262. 266. 279. 281. 303.
329. 330. 340. 474, 5. 503. 

dptLjrai S. 408. 410; ev óptZtu xow<u S. 432. 
ópoiat, Xa|3at, S. 178, 3. 210, 3. 
ópóxaitot S. 64, 3.
ó^uóko/oę S. 30
Honorar, siehe unter ptaftóę.
Hopf S. 421.
o’icXa śitiatjpa S. 328, 1.
atika tępa S. 31.
duka TtSevat S. 130.
aiika TtUeaffat S. 130.
óirkirat S. 89. 118. 175.
Hoplitenanfuhrer S. 144.
ÓTtMTTję, Spóuoc, S. 118. 201 f. 204. 
óitXiTeJstv S. 225, 1.
ÓTtlo3t3axTł]C S. 140, 2. 
óitkopa^ew S. 139. 144.
óitkopdp]? S. 139. 316. 465 f. 478. 
Hoplomachie S. 139 ff. 175. 225. 316. 
ÓTtXopaytxa, ra, S. 139, 1.
óitXopa/ot S. 139.
ÓKkopdpt S. 139, 3. 142. 143 f. 316. 478. 
Horatius S. 10, 4. 59, 1. 69. 73, 1. 95.

99, 2. 102. 106, 1. 136, 1. 140, 1. 3. 
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174, 1. 178. 181, 1. 217, 2. 222, 3. 
225, 2. 227. 234, 4. 235, 2. 237. 249. 
254, 1. 258, 1. 275, 3. 326 f. 330, 5. 
336. 396, 2. 521, 4. 524, 2. 525, 2. 
526. 571, 1.

Horen, die athenischen, S. 34. 
Horizontalgeschiitz S. 166 f. 
opxot tiuv S. 28 ff.
óppoę, ein Tanz, S. 296. 302 f.
Hortensia S. 523 
oaiov, -ó, S. 536 549
Hospitanten S. 395.
hospitia der Studirenden S 418. 
Hubner S. 9, 1. 49, 2. 167, 1. 205.
Huf der Pferde, dessen Pfiege S. 230. 
Hulsebos 8. 67, 2. 68, 4. 69, 2. 70, 2.

71, 1. 72. 324,2. 346,1. 360,2. 361,2. 
369, 1. 383, 3. 449, 2. 492, 3. 521.

Hunde S. 97. 100.227; Hundeopfer S. 219. 
Hunnen S. 216.
Huschke S. 68, 1. 
u(3pi{ S. 536.
Hyettos S. 65. 
dyiawew S. 110. 
uSpia ais Emblem S 470.
Hygieia S. 40. 118, 3 110. 
Hygieniker S. 287.
Hygieinos S 484.
Hyginus S. 205, 1. 221.
Hymnen S. 552. 
upvo3i8a®<a).oi S. 308, 3.
upv<p8oi S. 49. 308, 3. 
uitairaMnptc S. 121.
Hypatia S. 452. 461. 520 
ćrś‘/i’.v im Faustkampf S. 208.
iiTO]vfjT>)ę S. 7, 6. 
uzeę^apyoc S. 472.
Hyperberetaios, Monatsname, S 214. 
Hypereides S. 21, 1 399, 3. 473 f. 
u-ayjpsaia S. 309.
cupperely, von der Flotenmusik, S. 304, 1 
uiti]pŚTr]C S. 118. 477 f. 485.
uTOpópioi S. 44. 2. 
u<piXxeiv S. 213. 
utpiaraa&at S. 103, 3.
uTto|3).ł]3ł)v S. 317 f. 
uito(3oXi]4 dy<uv S. 317 f.
uito(3oXrję im Fliitenspiel S. 318. 

uitoy<opeTv S. 211, 1. 
uitoS^para an Pferdehufen S. 203. 
uitoStSdazakoę S. 476.
uitoYpoppaTeu; S. 478. 484. 
UTtozoau^njc S. 471 f. 475. 478. 
uTOzpivea8cti eiti £śvł]ę S. 115. 320. 
•jTOxptstę S. 319 ff.
uitoxptrqę S. 319 ff.
U1tOXplTlX^, 1), S. 322. 
unoXa{3siv S. 317.
uTtop^para S. 383. 457. 
uitó^ota S. 549, 1.
uTtoitaiSorpi^t S. 477 ff. 
ura>p)(pp.ara S. 278. 295. 300. 321 f. 
uuoaipuiaai S. 213, 1.
u-noau)cppoviarai S. 473. 580. 
unorrónjc S. 12.
uradHaetę S. 365. 377.
unojazopoę S. 478. 485. 
uaicXi]7ec S. 259, 1 f. 
uaaóc S 169. 173.

J.

Jacobs, Fr. S. 144. 1. 464, 3. 499. 548. 
568, 3.

Jacoby S. 157, 2.
iaculari S. 157, 2. 168 ff. 176. 
iaculatio S. 158, 2.
iaculator S. 170, 4. 
iaculum S. 170.
Jager S. 277, 4.
Jagd, ihre gymnastische und diatetische 

Bedeutung S. 98 ff. 225.
John, O. 8. 69. 100, 2. 111, 1. 221, 2. 

240. 269, 3. 519, 4. 525. 527, 1.
Jahresklassen der Kriegspflichtigen S. 84. 
.Takcheion S. 121.
Jakchos S. 121. 129. 135.
Jamblichos S. 389, 2. 432.
Jason S. 186.
Jasos S. 309.
iaoTt S. 287.
ia-paleiiTO){ S. 484.
iarpos der Epheben S. 478. 484.
Iberer S. 252.
Ibykos S. 504.
Idaische Daktylen S. 298.
Ideał der Ephebenbildung S. 2, 1.
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Ideał des Athleten S. 152.
Idomeneus S. 259.
Jepaieon S. 301.
Ignarra S. 494.
Ikaria S. 65.
?xxo{ S. 251.
Ikkos S. 107.
i).ai S. 58. 268.
Ilion S. 65.
Imhros S 128.
Immunitat S. 443. 455. 584 f.
Improvisation der Redner S. 358. 375. 

385.
Iinprovisirte Verse S. 338, 1. 389, 1. 
incoma, incuma, das Korpermass der 

Rekruten, S. 147.
Inder, ihre Liebe zum Tanz, S. 278.
Indifferentismus, religioser, 8. 543. 
ingenui S. 69.
initia der Rede S. 379.
Initialopfer S. 120, 1. 536.
Ino S. 500, 
inąuilini S. 53. 55.
Inschriften auf Schleuderbleien S. 162 f. 
Inscription, siehe efYpaip^.
insignia pueritiae S. 69.
institntio S. 456; institutiones S. 457 f. 
instructio S. 456.
Instrumentalmusik S. 273. 287. 
intonsus S. 38, 2.
investis S. 70.
Investitur S. 37. 43. 70. 
toyeatpa S. 152.
Jolaos S. 185.
Ionica naenia S. 525, 2.
Jonien S. 307. 310.
Jonier S. 181. 310. 561 ff.
ióc S. 154.
Josephus Flavius S. 149.
Jovier S. 164.
Iphikrates S. 145. 399, 3.
Isaios S. 22, 1. 467. 559, 2.
Ischomachos S. 511.
iselastica S. 334, 2. 
iselastici S. 334, 2.
ia»)Xuata S. 120, 1.
Isidorus S. 171, 2.
Isiscultus S. 541.

Isisschiff S. 131; Isisinschrift S. 471.
Isokrates S. 49. 96, 2. 100. 105, 1. 226.

296, 1. 331. 334. 337. 355 f. 362, 2. 
413. 486. 492. 560. 569. 571.

isóperpo; cwSpiaę S. 332, 4.
Ithaka S. 249.
'Iroupatot, Ituraei, S. 157, 1.
Juden, gegen die Gymnastik, S. 493.
Julianos S. 43, 1. 105 137, i. 154, 1.

227, 1. 277, 2. 307, 2. 335, 1. 362.
381. 408. 446. 459 f. 479, 3. 480, 2. 
495, 3. 542.

Julianos, der Sophist, S. 403.
Julis S. 466.
iuniores S. 68.
Juppiter S. 70; Jnppiter Feretrius S. 163; 

lenonius S. 550.
Jnrisprudenz ais Unterrichtsgegenstand 

S. 344. 352. 454 ff.
Juristenschulen in Rom S. 352. 458. 
juristische Vortrage in Rom S. 433. 
iusiurandum S. 74.
iusta arma S. 175.
Justinian 8. 419. 461.
Justinus S. 70, 1. 73, 3. 100, 1. 170, 6. 

359. 490.
Juvenalis S. 73,2. 217,2. 268,3. 325,1. 

366. 3. 370, 2. 375 f. 458, 2. 525, 2. 
528, 2. 529 f. 559, 2.

iuvenis S. 9, 5. 10. 250.
Juventas S. 70 f.
iuventus S. 69.
iuventutis princeps S. 59. 245. 247. 
iuyenum labor S. 156.

M.

Kammel S. 145. 455. 487. 490, 1. 491. 
zawa nkoTa S. 220.
xaipia, Stegreifgedichte, S. 338, 1. 
xatptxal anaffeliai S. 338, 1. 
Kaiserfeste S. 134 f.
Kaiserlicher Fond S. 133. 
xaxo£i;).ta S. 442.
xalap.o(3óa?, ó, 8. 401. 
xaXXtfpatptaę afiuv 8. 317 f.
Kallimachos S. 63, 2. 206, 1. 339. 
xaX).ivixe, ein Zuruf, S. 192, 1. 
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za/Atarela S. 328, 1.
xaXoxa-p8ta S. 227. 547 572. 
xakó«, ein Ausrnf, S. 111.
xdXitł) S. 261. 263. 
zakucia S. 423, 2.
Kampfhahne S. 42. 
Kampfregeln S. 210 ff. 
Kampfriemen S. 209.
xow<we? der besten Antoren S. 349 
Kapitol S. 70 f.
Kapy, Alex. S. 98 502. 509. 577, 2. 

590.
zaddzę; S. 485, 2. 
zaidpioę S 478. 485. 
Karische Muse S. 285.
Karneades S. 102 225. 401. 
Karneen S. 296 301.
xapitata S. 288. 302. 
Karthago S. 107. 346.
Karyai S. 302.
Kapjdrtóet S. 302. 
zapuarlCew, zapuarijśo&at S. 302, 1. 
Karyatis, ein Tanz, 8. 302. 
Kassandros S. 497. 578 f.
Kassios Dion [S 71, 1. 222 f. 231, 1. 

240, 4. 241, 2. 242, 2. 443. 2. 444. 
453. 470, 2. 530, 4.

Kastor S. 99. 139. 185 224. 243. 247. 
zara{?aXeiv S. 211, 1.
zara^oat S. 112, 2. 
zardótzot S. 104, 3.
zardhofoc, ćv za-akó^oo, S. 84; zardZofoę 

L U'.}.TpOJV S. 408.
zaraitakratpesia S. 167 f. 
zuraitukraserr;? S. 168. 477.
zaraitdkrr]? S. 167 f.
zaraitekrat, ot, S. 166. 469 
zurairekrtzóo, ró, S. 166 ff 
zard<ppazra itloia S. 220. 
zardępazTOi S. 173. 
zardpriat? S. 380, 1.
Katechisation, ais Methode, S. 432. 438. 
zartjfoptat tupawo>v, in der Rhetorik, 

S. 370.
załhgpjT^?, xa8ł)fep<uv, S. 480. 
zafhititorpo<psiv S. 227.
zado/.zat S. 220. 
xa()oTtXiCsvv S. 49.

Kaufmann, G. S. 370, 3. 522, 3.
Kayser, L. S. 11. 15. 38, 2. 54. 103.

178, 4 179. 194. 198. 332. 443, 1.
463. 465. 470. 492, 1.

Kayssler S. 548, 1.
Kebriones S. 155.
Keil, H. S. 34, 2. 124. 471, 4. 483, 3.

518, 1. 553, 2. 
zszappśoot S. 41 f. 
zókłjp S. 250 
xśXt]« 8. 229. 237 f. 250. 263, 1. 
xtki)?iO S. 229. 237 f. 243.
Keletron S. 65
Keltiberen S. 252.
Keos S 466. 506. 513
Kephalos S. 61.
Kephisodoros S. 22.
xijTOi zat -puaMama S. 95; zijitot r«Jv ętlo- 

aócpiOT S. 395; ol dito rcuv zźjirur# S. 407. 
424.

Kerameikos S 127. 232.
Kerkyra S. 65.
Kernwurf S. 198.
xf|pu^ S. 481. 491. 
zeorpotpópot S. 165. 485. 
zśorpoc, zeatpoo S. 165. 
zesrpoa<pev3oto) S. 165 f. 
xeatpotpóla£ S. 165. 477 f. 484. 
Kettentanz S. 296. 302 f.
Kibyra S. 65.
Kilih, eine Wnrfwaffe, S. 172.
Kimon S. 334.
Kinderaussetznng S. 565.

I xtve*a&at  S. 373, 3.
; Kinesias 8. 496.

Kingsley S. 461, 1. 520. 
zewoupeoot, ot, von Schiitzen zn Pferd

S. 156.
Kirchgang, ein, S. 553.
Kirchhoff S. 87.
Kirchhoff, Christ. S. 274, 1. 327, 3.
Kitharist S. 304. 306 f. 311. 315. 319. 
zthapiCeiv S. 315.
ztffaptpóta? dfo)'*  S. 317 ff.
Kitharunterricht S. 525.
Klassen der Knaben und Jiinglinge

S. 4 f.
Klassiker S. 349.
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KZawsen S 63, 3. 73, 3. 103. 176.
206, 2. 220, 1. 223, 3. 245. 299, 2. 
300, 1. 326, 1. 327 f. 510, 1. 511, 1.

Kleanthes S. 400. 581.
Kleinias S. 64, 5.
Kleito 8. 519.
Kleitomachos S. 399. 427.
Klemens Alexandrinos S. 5, 2. 299. 
Kleobulos S. 515, 1.
Kleoitas S. 259.
Kleomedes S. 332.
Kleomenes S. 393.
Kleon S. 33.
Kleopatra S. 470.
Klepsydrion, eine Gesellschaft, Kleiu- 

8p'rat, 8. 436.
K1>]to S. 34.
zZtatc itp' yiiav 8. 236. 
zktoiteća S. 101.
Klotz, R. S. 492, 2.
Kliipfel S. 418.
Knabenchore S. 278. 284. 294 ff.
Knabenchorlehrer S. 4.
Knabenfaustkampf S. 209.
Knabengeisselung S. 296. 
Knabenmeister, siehe Padonom. 
Knabenwettlauf S. 201 ff. 204.
Knabenwettrennen S. 237 f. 264.
Knosos S. 61. 310. 
zoiSta S. 211. 
zwSawiCew 8. 381, 3. 
zwStuooęopew S. 81, 1.
Kdćhy 8. 499. 513, 1. 519, 3.
Kochly-Rustow 8. 12. 84, 3. 87. 114, 2. 

146, 1. 155. 157. 166 f. 172 f. 199. 
249. 251. 279, 1. 569.

Koer 8. 151; Ephebie auf Kos S. 65. 
495.

Kohler, U. S. 116. 120, 1. 127 f. 134. 
221. 425. 496. 541, 4.

zowa itAota S. 220.
zow7] SiaZezToę S. 310. 347.
zotwg ppoaatapyew S. 467. 
zawoi TOitot S. 365 
zotvóv fpappateioy S. 24.
zowóz, to t<6v EizaSetuo S. 406; śv óptltp 

zotv<p S. 432.
xowu>vój S. 484.

Kolometrie S. 363.
Kolophon S. 219.
Kolossai S. 65. 472. 
zoXup|?dv S. 215.
Kolymbetes, ein Buchtitel, S. 215. 
zoXup^Opa S. 216. 218, 1. 449, 1. 
zopav S. 36. 38.
zuipaiew S. 123.
Komódie S. 469.
zoppa™, Kórpermass, S. 147.
KoppóSsta S. 134. 
ztoptuSiaę ayiuo S. 317 ff. 
ztupcę 8. 123, 3 
zóvi{ 8. 178, 5.
Konstantinides, Panaretos, S. 394.396, 2. 

399, 3. 424, 1. 461, 2.
Konstantinopel S. 179. 461.
Konstantinos S. 461. 585. 
zovróę S. 169. 175, 1. 198.
zoitnariaę 8. 230.
Koppelreiter S. 251.
Kora S. 121.
Korax S. 355.
zopSaziCe™ 8. 3o0, 3.
Kordax S. 355.
Korinna S. 519.
Korinth S. 227.
Koronę S. 65. 
zopoJv>] S. 154.
zópoę S. 5, 2.
Kópsiję S. 38, 1.
Korybanten S. 297 f. 
ztupuzoę S. 182.
zopocpoeoc S. 410.
zóopijats S. 475, 1.
Kosmet S. 79. 98. 119. 126. 137. 142.

313. 315 f. 331. 466. 470 f. 474 ff. 
zoopij-reóew S. 316.
zóaptot, zoaptovreę, S. 60. 474. 
zooptu, ij, S. 475, 1.
zóspoi, ot, S. 60. 474, 5. 475, 1. 
zoopóitoAtę S. 474, 5.
Kranze S. 42. 119. 255. 295. 306. 328 ff. 

331. 488.
Kraftprobe S. 151 f. 219; Diskos ais 

Probe S. 174. 182.
Kranich, ein Tanz, S. 300.
Krantor S. 398.
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-zpanpoi S. 482.
Krateros S. 179, 1.
Krates 8. 397.
Kratesilochos S. 135.
Kratippos S. 400.
-zpaófasoc, stpa-j^aat/jc, S. 300, 1.
Krause S. 7, 5. 14 f. 36, 2. 41, 1. 3. 

52 f. 58. 60. 86, 1. 110. 141. 151, 1. 
174, 3. 178, 4. 183 f. 194. 205. 208, 1. 
211 f. 222. 229, 1. 234, 2. 243, 3. 
249, 3. 259. 262. 269, 3. 274. 275, 4. 
292, 2. 295, 2. 300, 2. 302, 1. 330, 
1. 3. 332. 354. 359, 1. 463 471, 
5. 475. 478, 1. 484. 492, 3. 506,
4. 547. 553, 3.

Kreta S. 513.
Kreter S. 60 ff. 102. 111; ais Bogcn- 

schiitzen S. 152 156, 2. 160, 2.
Kretische Tanze S. 296. 300; Melik

5. 310. 318.
Kreugas S. 207 f.
Kriegerische Uebungen 8. 77 ff. 97. 
Kriegsgottlieiten S. 34.
Kriegsgymuastik der Romer S. 146. 
Kriegskunst, Theorie derselben, 8. 146. 
Kriegstanz, der, S. 283.
Kritias, 8. 537, 1. 
zpui^ókoc S. 39.
zpóroę S. 373, 3. 374, 2. 
zpoóew S. 315.
Kruger 8. 578, 2. 
zpuTtTsta S 101. 
zngrtzż] S. 98.
Kumanudis S. 127.
Kunst, ihre ethische Bedeutung S. 534. 

551.
Kunst, Ausubung einer solchen bei den 

Griechen S. 282.
Kunstpoesie S. 347.
Kunstreiter S. 229. 345. 
zojcpórepa dfumspara S 21. 
zoupa śv ypiu S. 41.
zovpetov S. 38. 
zoupeażnc 8. 24. 38.
Kureten S. 152. 269. 283. 298 f. 
zooporpóęot fkoi S. 34.
Kybelepriester S. 297 ff. 
Ku^ep^ata S. 123, 2.

Kydas S. 61.
zuxXta yopsóew S. 303, 1. 
zóxXtoi /opoi S. 288. 304.
xuxXoTepk, 8. 155. 
zultarpat S. 420 f.
Kyme S. 65 135.
zu^rj-j-ssia S. 97 ff. 
z'j'>ł]fŚTy]ę S 97.
zDvr)Ysriziq 8. 99.
Kyniker S. 353. 397. 439. 453.
Kyniska S. 505.
Kynosarges 8. 52. 96, 1. 396 f. 405.

413. 424.
Kypselos, Ladę des, S. 185 f. 228. 
Kyrenaische Schule 8. 397.
Kyrene S. 64 f. 227. 256. 506. 
zupia ćóęa S. 350.
zupteia S. 127. 129.
Kyzikos S. 64 ff. 482.

Ł.

Xa[3ś, Inschrift auf Geschossen, S. 163. 
Xot(3ź) S. 178. 210, 3.
Labeo, L. Vacc. 8. 135. 
labor iuvenum S. 156.
Labranda S. 471.
Laelia S. 528.
Lakedaimon, siehe Sparta.
Lakonische Tanze S 275 f. 301 ff. 
Lakydeion S. 426.
Lakydes S. 402. 405. 427.
XaXiai S. 342.
Lamarre S. 74, 2. 147 ff. 
Lampadarchen S. 248. 464 ff 
Xap.ua8i]5popta S. 248. 464. 
XapitaS7]tpopia S. 200 f.
Xa[j.uaS»;<pópoi S. 200.
Xapita8ixóę Spópot S. 467.
Xapua{ S 118. 122. 199. 317 f. 467, 4.
Lampridius Ael. S. 140, 3 267, 2.

589, 2. 590, 1.
Lampros S. 413.
Lampsakos S. 65.
lancea S. 171, 2.
Landaufenthalt, dessen Bedeutung, S. 

55 ff.
Lang, Carl S. 164.
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Lange S. 533.
Langmut im Unterricht S. 387.
lanistae S. 140, 1. 476.
Lanze, sieli unter Zó-p/r, hasta und Speer.
Lapethos S. 65.
Lararium S. 70.
Lasaulx, E. von, S. 30, 461, 2.
Lassen S. 239.
Lasthenia S. 519.
Xa8ijfiai S. 7, 1.
Latini pugiles S. 205.
laudatio femebris S. 390.
Lauf, dessen Bedeutung, S. 111 ff. 128. 

332; im Pantathlon S. 183 ff. 199 ff. 
204. 212.

Learchis S. 519.
Lehadeia S. 65.
Le Bas et Foucart Inscriptt. dn Pelo- 

ponnese S. 64. 65, 2. 479, 5. 485.
Le Bas et Waddington, Incriptt. d’Asie 

Minenre S. 135, 1 472, 1. 2.
lectio repetita S. 352.
X£piv S. 3.
Lelindorff, Graf, S. 230 f. 257. 259 ff. 

264 f.
Lehrbiicher der Rhetorik S. 357 f.
Lehrmethode der alten Philosophen S. 

434 ff.
Lehrer der Epheben S. 311. 476 ff
Lehrergehalte S. 312. 314 f. 586 f. 

siehe auch unter pisfldc.
Lehrerinnen der Madchen S. 286.
Lehrfreiheit, ihre Beschrankung, S 517 ff.
Lehrplan fiir den musischen Unterricht 

S. 311 317. 437.
Lehrs S. 169, 2. 255, 1. 298, 4. 318, 2.
Lehrsale S. 306. 427 f.
Lehrstiihle, athenische, S. 441 ff.
Leichenspiele S. 205. 240 ff. 330.
Leierspieler S. 311
letofmtoj S. 7, 6.
IsiTOupylai śfzuzkioi S. 105, 463 ff.
Lemaire S. 41, 1. 73, 2 157, 1. 174, 2. 

234, 4. 246. 284, 1. 302. 502, 1
513, 3.

Lemnos S. 128.
Lenaen S. 124.
Lenormant S. 200.

Xtvndpto{, Xevrtdp'.ę, 8. 477, 485. 
liraw S. 485, 1.
Leon, der Taktiker, S. 231.
Lepelletier S. 565 f.
Lernfreudigkeit S. 387.
Lersch S. 131, 2.
Lesbia S. 523.
Lesedramen S. 347.
Lesen und Horen S. 434 f.
Leto im Eid S. 61.
Letronne S. 41, 3. 242, 2.
Leukippos 3. 392.
Leutsch, E. von, S. 31. 275, 4. 298, 4. 

300. 303, 2 3.
levis armatura S. 160. 175.
Leziarchen S. 136.
X7]^iapyizóv Ypapp»re'ov S. 20 f. 23 26. 
Xe£ic S. 319; itoXtTtxig S 442; aateia ibid. 
Xij£ic 8. 27.
Libanios S. 105. 140, 3 196. 256, 2. 

274. 342. 362. 373, 3. 381, 3. 383, 2. 
388,1. 391. 393. 401. 408 416, 1. 417 f. 
420, 2. 422. 428, 1. 2. 4. 429. 432. 
435. 441,2. 443,3. 444. 446,2. 447,2. 
459. 480. 517, 1. 552. 561, 1. 5j7, 3. 
570, 1.

Liber S. 69 ff.
Liberalia S 69
Libertinen S. 524. 
libramen S. 165. 
librare S. 157. 165. 176. 
libri = commentarii S. 383.
Lieder im Altertum S. 277. 
lignei equi S. 232, 2.
Ligurer S. 159.
Ligystier S. 159.
Limburg-Broułoer S. 567.
Limyra S. 313, 1. 
linea alba S. 265.
Links, Bedeutung von Links und Rechts, 

S. 113. 153. 232. Linkswendung nach 
dem Ziigel S. 236. Links fiir den 
Wagenkampfer S 251. 257.

Linos S. 109. 279. 280, 1. 271. 412.
Xivo9u>pv)$ s. 157.
Lipsius, J. H. S. 22.
Literarische Bildung, dereń Ueberwiegen 

S. 214 f.; der Epheben S. 334 ff 343.
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Literarischer Wettstreit S. 317 ff. 
literator S. 360.
literatus S. 360.
/.'.boj-OAia S. 160.
kt&ofidloi S. 166, 5. 167.
X$ot yetpoitXi)fte's S. 160.
literati S. 312
Littre S. 51.
Livius S. 67, 1 . 74, 3 106. 158, 3. 162.

165. 170, 4. 5. 171. 173. 199. 205.
217, 1. 223, 3. 241, 2. 243. 3. 246 f.
249, 2. 250. 252. 255. 265, 1. 269.
348. 523.

Lobeck 8. 42,2 66,2. 103. 123. 279, 1. 
300, 3. 303, 1. 433, 2.

).óyoc der Lakedamonier S. 114.
locus communis S. 228. 365.
kóyp] S. 169; ais Siegespreis S. 175. 

330.
Logik S. 440.
/.ofiar?;? S. 484.
Zó^oi eo^ł]u.atiopevoi S. 368. 372, 2; auto- 

c/edtot S. 375. 385; e$irqpioi S. 422,3; 
itoAiTtxoi S. 441; uporpeimzot S. 331.
S. 365 f. 414, 1; es Żdfoos eX6etv S. 

440, 1.
Lokrer S. 125. 153 157
Lollianus S 382, 4. 442 f.
Lollius S. 222.
Longinos S. 407. 429 f. 445, 1. 454.
Loos fiir die Wettkampfer S. 203. 210. 

218.
Lorenz, A. O. Fr. S. 10, 4. 11, 1. 

178, 4. 525, 2.
Lucanus S. 41, 2. 157, 1. 165. 178, 2. 

234, 4. 327, 1.
Lucilius S. 339.
Lncretius S. 254, 1. 297, 2. 299.
Iucta S. 212.
luctari post cursum S. 191. 
ludiaria venatio S. 102 ff.
ludi Romani S. 268.
ludi sevirales S. 247.
Indus oder lusus Troiae, siehe Troia. 
ludi Tarentini oder Terentini S. 239 f. 
ludicrae artes S. 359
ludii S. 269
ludiones S. 269.

Luders S. 55. 115, 1. 120, 1. 307 ff- 
320, 2. 406, 1. 480, 5.

Lukianos S. 2 f. 6, 1. 7. 17. 34. 39. 
40, 2. 42. 78, 2. 109 f. 139. 149, 4. 
156. 170, 1. 177, 1. 198. 212 f. 218- 
226. 232, 2. 274. 276. 278 f. 281. 
289 ff. 296. 298. 300. 302. 307, 3. 
327. 358. 374, 1. 383. 394. 402. 443- 
449 517, 2. 539. 541. 568, 2.

lnstricus dies S. 520.
hourpa S. 216, 3.
Lydus S 246.
AÓfos S. 474, 2.
Lykeion S. 96. 112. 140. 396. 422. 424- 

429.
Lykier S. 501.
Lykon S. 400. 402. 405. 517, 1. 
Lykophron S. 99, 2. 250. 339.
Lykurgos, der Redner, 8. 20. 28. 30, 3- 

31 f. 50. 332. 396. 399, 3. 514. 559, 2.
Lykurgos, der Gesetzgeber, S. 111. 218- 

537. 556. 562.
Lyknrgische Partei S. 218.
Lynkeus S. 186, 2. 188.
Lyra S. 524.
Lyrische Poesie, siehe Melische Poesie- 
Zóoets S. 351.
Lysias S. 19. 30, 4. 85. 117, 1. 119 1- 

130. 131, 3. 298, 2. 362.
Lysimachien S. 308.
Lysimachos, der Stoiker, S. 430. 
Lysippos S. 236.
Lyttos S. 61 f.

M.

payaipa S. 144 149.
Machaon S. 107.
pd/tu-ot S. 151.
Macrina S. 590.
Macrobius S. 166, 2. 324. 
paSapts 8. 172.
Madaura S. 346.
Ifadchenerziehnng S. 286; in Teos S. 

311. 313. 508; im Altertum iiberhaupt- 
S. 498 ff.; in Sparta 8. 503 ff.; in 
Rom 8. 521 ff.

Madchengymnastik S 145. 286. 503 f- 
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magister literarum S. 586. 
magister census S. 455. 
magistratus menstruus S. 463. 
magistri im Trojaspiel S. 68, 2. 
magistri Graeculi S. 146.
Mahlzeiten, gemeinschaftliche, S 405 f. 
maiores pueri S. 10.
Maittaire S. 347, 1.
Makedoner S. 485; pazcStmywre? S. 498, 1.

579.
paklóę S. 41, 3.
malva, mała malva S. 163. 
Mammaeani S. 589, 1.
mannus S. 236, 2.
Manoeuvre, militarisches, 8. 149. 
Mantel ais Preis S. 329 f.
Mantelflguren S. 43.

eiti re/vig S. 393.
Mantineia S. 65. 128, 2. 142. 176. 
Marathon S. 125, 2. 126 f. 412. 
Marathonomachen S. 127 f.
Marathonsfeier S. 126 ff.
Marcellinus Amm. S. 140, 3. 167. 241. 

325. 459.
Marcellus S. 494.
Mariani muli S. 148. 2.
Marinos S. 452.
Marius 8. 146 f.
Mark Aurel S. 138. 231. 441. 443 ff.

453. 487. 584.
Markhauser S. 537. 1.
Marquardt (Becker-Marquardt) S. 10,4.

66 ff. 71 f. 74. 140. 145 f. 150. 166 f.
252, 1. 2. 267, 1. 326, 2. 334. 444. 
481, 3. 492, 3. 521. 526. 544, 1. 554.
582, 2. 583, 2. 590, 2.

Mars 8. 327.
Mars Salisubsulus S. 238.
Mars Ultor S. 247.
Marsch, der militarische S. 112 f. 147 f. 
Martialis 8. 39, 3. 224. 240, 1. 353, 1.

483, 2. 521. 523. 528, 2. 
martiobarbuli S. 164.
Masken S. 99. 306.
Mass, korperliches, der Rekruten S. 147. 
Massageten S. 157.
Massilia S. 65. 107. 166. 346. 453. 493.

498.

[laartYouM S. 465 f.
pa^para von der Musik S. 315; von 

den Studien iiberhaupt S. 437.
podhpai S. 408.
mattiobarbuli, siehe martiobarbuli. 
Mauretanier 8. 174.
Mansolos S. 356.
Maxentins, Circus des, S. 266.
Maximalpreise S. 586 f.
Maximos Tyrios S. 92. 302, 5. 351. 391. 
Maximus Val. siehe unter Valerins Max. 
pippńnopa, pijyaMTjpa S. 167.
Medeios S. 116, 2.
Medi S. 157, 1.
Mediolanum S. 107.
Medios 8. 429.
meditari S. 149. 379. 385.
meditatio S. 149. 379.
peydAoi 6aoi S. 128. 
pepakuię S. 374.
Megara S. 64. 65, 2. 113. 559, 3.
Meier Encyklopadie S. 9. 42. 123, 1.

318, 1. 474, 3.
Meier und Schómann 8. 558, 2.
peO.iyat 8. 208. 211.
Meineke S. 41, 1. 
peipazia S. 5 f. 7, 6. 58.
pstporeiousllai S. 6. 
peipaziaxoę S. 6.
Mela, Pomp. S. 506.
Melankomas S. 206 f.
pekas aidjp S. 99. 
pelaę vsaviazoę S. 99.
Melćher S. 93.
Meleagros 8. 43. 411. 
p.ekerdv S. 149. 385. 
peUti) S. 149. 168. 359. 364. 379. 385. 
melica actio S. 321.
pekiłj 8. 169.
Melier 8. 159.
Melische Poesie S. 273. 277. 281. 304.
MsMreuni oćzo? S. 306.
pekkeipeMsę S. 58. 
fxekXetf>ł]Pbc S. 5, 2. 58.
pskoypaęiac afiuM S. 317 ff.
Melopóie S. 280. 319. 322. 
pekoitotoc S. 308, 3.
Melos S. 49, 1. 
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membra, fur Waffen, S. 149.
Memoriren S. 388.
Menandros S 359. 517, 2. 523.
Menas S. 8. 135. 214. 312. 470.
Menekles S. 87.
Menelaos S. 151, 1. 154. 255. 
menstruus magistratus S. 463. 
merces 8. 394. 586 f.
Meriones S. 153.
pepoc, pepeat srpareta S. 83 f. 
u.saapuXov 8. 171, 5. 172 f.
peooi 8. 8 ff. 12.
'■le ssana S. 216.
Messenier S. 178.
meta S. 265.
pxraj2atvew ez TtalScuy S. 40, 1.
Metaphysik S. 439 f. 
perś^oyTeę, ol, 8. 55.
Methode des rhetorischen Unterrichts 

S. 376 ff.; der athenischen Philo
sophen S. 432 ff. 438 f.

petoizoi 8. 49. 52.
Metrodoros S. 407.
M>pp<uov in Athen S. 495.
Metropolis S. 65.
Meursius S. 99, 2. 250. 298. 442. 
Meyer, W. L. S. 199, 1.
Milatier S 62.
Milchkuchen ais Opfer S. 124. 
miles 8. 149.
miles novus S. 72, 1.
Mtk^oiot S. 54.
Militarische Bildung der Epheben S. 

76 ff. Uebergewicht derselben inRoni 
S. 345 f.

militia legitima S. 74.
Miller, M. E. S. 5, 2. 64, 3. 482, 3.
Millin S. 330, 2.
Milon S. 152.
p.lp.7]<3ię S. 282.
Mimik S. 276 ff. 289 ff. 305 f.; der 

Redner S. 358.
Minckwitz S. 272.
minerval S. 394. 
minores pueri S. 10.
Minos 562.
Mionnet S. 313, 1. 
mirmillo S. 149.

missilia 8. 164 ff
missus S. 266.
pia&óę S. 394 f. 404 f. 443 f. 455. 559.

580 f. 584 ff.
Mithradrates S 227.
mittere funda S. 157; mittere, von der 

Schule, S. 553.
preukloy S. 58.
Mnemotechnik, Mnemonik, S. 353. 388.
Mnesarchis 8. 519.
Modestinus S 445, 2.
modi histrionales S. 325 ; modos facere 

S. 524, 5.
Moiro S. 519.
Molou S. 348.
Mommsen, Aug. S. 4. 15. 28. 33 f. 

38, 3. 42, 2. 104 f. 121 f. 124. 125, 5. 
126 ff. 128. 130 ff. 200. 202 f. 226. 
239. 263 f. 306 f. 329. 333, 1 388.
406, 2. 511, 1.

Mommsen, Theod. S. 67. 74, 1. 149.
316. 586. 589, 3.

Mommsen, Tyćho, S. 198.
póyiirnoi S. 229.
Monologe in der Rhetorik S. 367; Mo

nolog ais Unterrichtsform S. 433.
[toyoiMt/ot S. 104, 3. 139.
Montesąuieu, S. 545.
Morał, siehe Ethik. 
poplat, S. 328, 3.
pó&azsę, poOwyeę S. 59.
Mucius, Q. 8. 456.
Muller, Albert, S. 291, 1. 321, 3.
Muller, Carl, S. 85, 2.
Muller, Max, S. 533, 1.
Muller, Otfr. S. 59. 102, 1. 130. 207, 1. 

232. 242, 2. 243, 3. 295. 402. 405, 1. 
413, 3. 507. 564. 567 f. 571, 2.

Miindigsprechuug der attischen Epheben 
S. 17 ff. 22 f. 26; der Epheben von 
Dreros S. 64; der romischen Jiing- 
linge S. 66 ff.

muli Mariani S. 148, 3.
Mullach S. 5, 1. 515, 1. 559, 2. 561, 1. 
munus gladiatorom S. 205.
Munychia S. 123 f. 221.
Munychien S. 125.
Musaios S. 271.
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musca, ein Gesclioss, S. 163.
Museen S. 4. 329.
Museion 8. 87 
jio’jaerov, ais Horsaal, S. 427.
Musen S. 135; ihnen geweihte Chore 

S. 283 f. 3'8.
Musenverein des Sophokles S. 308, 2. 
Museum, erstes fiir Volksbildung S. 375. 
..Musik, ihr Verhaltniss zur Poesie, S. 

272. 552; zum Tanze S. 273. 276; 
ethischer Wert S. 281 ff. 287; in 
Rom S. 322 ff. 441. 524 ff. 552.

Musikalische Padagogik S. 322. 
pooatza, ra, 8. 315.
po-jatzł) lepa S. 277. 
pouaizóę, o, 8. 275. afd>v S. 307.
pooawó; ay<iv 8. 132. 285. 305 f.
Musikunterricht S. 303 ff. 315.
Musische Bildung S. 271 ff. 546. Orche

stik ihre Bliite S. 275. 285. 304. 
Uebergewicht der musikalisch-litera- 
rischen Bildung S. 312 f. Verfall S. 
S. 345 ff. 493 ff.

Musonianus S. 401.
Musonios S. 97, 1. 430. 450. 453. 516. 

520.
[ioosokÓIoc S. 337. 
pouaoup^oi S. 325.
Mutlier 8. 418.
Mutterrecht S. 501. 559.
pula, ein Geschoss, S. 163. 
puppj]? S. 208. 211.
jiuppuKoę 8 149.
Myronides S. 84.
Myrtenkranz S. 330.
Myrtis S. 519.
Mysterien S. 119. 538. 549.
Mystis S. 519.
Mythen, agonistische, S. 279 f.
Mythologie, bei den Alten, S. 343. 533 ff. 

548 f.; in der Rhetorik S. 368.
Mytilene 8. 309, 1. 580.

Jf.

Nabis S. 579.
Nachfolger der Schule, siehe SnźSo^os. 
^Nachsehreiben, das der Schiller S. 383. 

434. 457, 4.

Nachtwiichter S. 79 ff.
Nagelsbach S. 327, 1. 
naenia Jonica S. 525, 2.
Naerius S. 339.
Nahekampf, der, S. 139 ff. 
vaińa S 503, 1.
Naryx 8. 65.
Nationaltracht des Altertums S. 147.
Naturalien ais Besoldung S. 444.
Naturforschung, dereń Einseitigkeit im 

Altertum S. 349. 350 f. 439.
Natursymbolik, Friihlingsgottheiteu etc. 

S. 34.
Naudet S. 521.
Naukrates S. 356. 
nayalis pugna S. 221 ff.
Navius, G., der centurio S. 252. 
la-jpa^ia, Ephebenspiel, S. 221. 
wjpdyoę, Sieger im nautischen Spiel,

S. 221, 2.
Naxos S. 65.
Necmder S. 551. 
vea'ńac 8. 6.
vetx’;iejea!}txi S. 6. 
veowiazap/ot S. 9.
Meavćaxoę S. 5, 2; 6 ff. 
veaviaxa>v róitoę S. 49.
Neapel S. 96, 3. 453 f. 467. 494. 
veigXu5ec S. 416.
nefas S. 549.

S. 515 ff.
Nemea S. 257.
Nemeen S. 152.
vsoka(a S. 567.
Neoptolemos S. 178. 243. 298. 
veoc S 5, 2. 6 ff. 135. 491. 
yeoorpa-soToę S. 72, 1.
yeiokztat, at, S. 136. 220. 
vco>piov S. 136. 
ve<u<3oizoi S. 136.
MsaiTaTOt S. 495.
yewTepoi S. 8 ff. 12.
Neóngę (Juventas) S. 71, 2. 
v^itiov S. 58.
Nepos, Corn. S. 134. 181, 1. 324.
Neptun S. 239; Neptunns Eąuester 

S 247, 1. 247.
Nero S. 67. 69. 267.
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Nerva S. 353. 589.
Nestor S. 228. 253.
Neubauer, R. S. 12. 13, 3. 43, 2. 180, 1. 

337. 463.
Neujahr, attisches, S. 120.
Nculinge, siehe vsi]Xu8sę. 
Neuplatoniker S. 416. 431. 459. 542. 
\supr; S. 154.
wza-tfjpeę, ot, von Dreros S. 62. 64. 
otzjjr^pia, Siegespreise, S. 328 ff. 
Ntzłjr^pia S. 11, 2. 129.
Nikopolis S. 134, 1.
Nikostratos S. 175.
nodus an der hasta ammentata S. 171, 2. 
vór;ua, Bonmot, S. 378.
Nbhden, Heinr. S. 246.
vóp.ipa, ta., S. 557.
■vóp.ot S. 31; vóp.oi irjZTOcot, ćvaY<i>viot S.

212, 4; in der Orchestik S. 288; 
itaiSs'Jttzo'.( 8t3aaxaltzot S. 557, 1; Ver- 
wechslung mit musikalischen wpoi S.
562, 1.

-vópoj Irattos S. 228.
•Yopodśtai S. 561 ff.
Nonius S. 160, 1. 170. 521, 1.
Nonius Asprenas S. 246, 1.
Nonnos S. 506, 5.
Nossis S. 519.
Noten in der Musik S. 319.
■vóDoi 8. 52. 60. 396. 413, 3.
Numidae S. 160, 2.
oiuaoew S. 169.

O.

obscurare in der Rhetorik 8. 384.
Occioni S. 375, 3.
Odeion S. 305 f. 424.
Odessos S. 65. 472.
Odyssee S. 500.
Odysseus S. 152. 178. 228 f. 568.
Oel fiir die Gymnasien S. 468. 485.
Oelbaum S. 31. 62 f. 123.
Oelkriige ais Preise S. 328 f. ais Em- 

blem 8. 470.
Oelverbrauch in Athen S. 178.
Oelzweig S. 205; symbolisch 8. 517.

Ohrendecken S. 212.
<p8«cq, ij, S. 322.
oiz^para, Ablaufstande S. 260. 
otzoę S. 558.
oizroi S. 285.
oizoopia S. 516.
Owiatr;pta oioiarpia 8. 38.
Oinoe S. 115.
Oionos S. 219.
oiOTOt S. 154.
Olbia S. 204.
Olympia S. 257.
Olympiaden S. 264.
’ OXupitiovizat S. 193. 255. 264 f. 334.
Olympische Spiele S. 191 f. 255. 259 ff. 

277.
onager 8. 167.
Oncken S. 51. 108, 1. 345. 403, 3. 

434, 2. 435. 507, 1. 2. 537.
Onesimos S. 54. 311. 313, 1.
Onomastos S. 206. 212, 4.
Opfer der Epheben S. 119 f. 123 f. 

126. 128 f.
Opferknaben S. 544. 553.
Opferthiere ais Siegespreis S. 329. 
Oppianos S. 99.
oppidum S. 265. 
orator S. 342.
ópyebsffat S. 139; ęopów raxpa <popdv S. 321. 
oplataj S. 286, 2.
Orchestik S. 271 ff.; in der heroischen 

Zeit S. 500; Verhaltniss zur Gym
nastik S. 273 f. 282; ais itoripi? <nui- 
■nmaa S. 277, 5; in der Erziehung 
8. 280 ff.; fiir die Volksbildung bei 
den Griechen S. 293 ; bei den Rómern 
S. 322 ff.

Orchestra S. 123.
óppprpiSe; S. 286, 2.
Orchomenos S. 65. 326, 1.
Ordner, der, 8. 98 474.
Orelli S. 572, 1. 577, 1.
Orelli-Henzen S. 71, 3. 140, 1. 205, 1. 

E60. 483, 2. 525. 589, 1.
óppwizty i], S. 322.
opYowov, Wurfmaschine, 8. 142, 166 ff.
Orient, Einwirkung desselben auf den 

Westen S. 350.
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Origenes S. 429. 541.
Oropos, S- 127. 
Orosius S. 459.
Orpheus S. 271. 
’0p&ta, siehe Artemis. 3 
dpUoerceia 8. 355.
ópSotstdSr^ itaiew S. 212, 1. 
oprjfOMTcia S. 103, 2.
Oschophorien S. 42, 2. 122. 
Oschophorion S. 123.
dayotpdpot S. 123.
Othryades S. 295. 365. 
otium S. 287, 1. 
oupeóew S. 64, 1. 
ou-dfew S. 169.
Oyidius S. 38, 2. 41, 1. 69. 70. 72, 1. 

74, 2. 155, 1. 171, 2. 217, 2. 222. 
254, 1. 269, 3. 270, 2. 324. 326, 1. 4. 
370. 510, 1. 523, 1. 524. 529. 530, 3. 
531.

ova im Circus S. 266. 
d?u^eXe~c S. 166, 4. 
o$u; ludę S. 208.

P, ?> ł-

Padagog S. 6; ais Arzt 287.
Padagogik, musikalische, S. 322 ; Einfluss 

der Sophisten S. 341 ff.
Paderastie S. 549.
Padonom S. 60. 181. 311. 313. 315 f.

471. 475, 4. 566.
Padotribe S. 140, 3. 144. 178. 274. 311. 

314. 464. 466. 477. 580.
Panaitiasten S. 407.
Panaitios S. 407.
Pankratiast S. 151. 208. 
ira^zpanaCew S. 140, 3 212, 1. 
■ttapparto'; S. 145. 182. 201 f. 209. 
Paian S. 284, 1. 295. 301 f.
II<ziowisr<uv Collegium 8. 325, 2. 
itatSapioy S. 5, 2. 58.
iraiSeia eXe’jDeptu>rdr>] S. 348. 
TtatSec S. 4 ff. 201. 203.
italSe; ez ttavT<i>v S. 14. 
itaiSetirat S. 471. 476 f. 
itatSeurizoc Spóvoę S. 441. 
•ttatSia euyevqę S. 287. 

ttatSizetup S 485 
itatSioztwpo; S. 485. 
itatSicKoę S 5, 2.
•tratew S. 150, 1. 212, 1.
Pairisades S. 333.
ita'ę S. 5. 10, 4; itatc — famulus der

Professoren S. 417. 
palaestricus S. 180. 
Palastrik, in der Sprache, S. 177 f. 
ttaXatew S. 205.
•ttaZaispa S. 178. 206. 
ttaXaiarź]{ S. 177 f.
•ttaXatarpa S. 140. 142; palaestra nuda

8. 504, 1. 
italatSTporpuZaę S. 485. 
Palamedes S. 220. 
palaria exercitatio S. 148. 
-trdX>i S. 144. 177 ff. 182 ff. 191. 201. 
Palilia S. 531.
•naXtwovov cpfawt S. 166. 
itaXivrovcv ró^ov S. 155 
Palladion S. 427.
Pallasbild S. 122. 
pallium S. 43. 161. 395. 410. 419. 
palus S. 148.
•ttapudyitw, pammachium S. 205. 
Pan S. 200 301. 467.
Panakton S. 115 f.
Panathenaen S. 9. 42 123. 130 ff. 138 1.

200 f. 248. 262 f 288. 305 ff. 328 f.
467

•tta-tdCutaroi S. 61 f. 64.
Pandaros S. 154.
Panhellenisches Befreiungsfest S. 129 f. 

133.
Panofka S. 39, 2. 83. 238. 269, 3. 333, 1. 

413, 2.
TtavotrX(a S. 36 44. 49 63 73. 85. 
Pansa S. 361.
•trawa oztim S. 275, 2.
Pantomimę, der, ais Dóllmetsch S. 292. 
Pantomimen S. 279. 289 ff, 307. 325. 
•ttaooupfoę, vom Ringer, S. 177.
Papę S. 103, 2. 
■jtapa^dr/]; S. 262.
Paradegespann S 132. 
Paradepferd S. 230.
Paradereiten, ein, S. 240 ff. 247.
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Paradeseite, <lie, S. 113. 257. 
'napayew Sol; S. 103. 
itapaSoęa S. 151.
itapaSo^oypatpoi S. 351. 
irapazaZrrdCety S. 262. 
itapaza8tCavetv S. 437, 2. 
itapazokcjSsN S. 78. 
uapauei^sw S. 125.
itapatpśpeiy, von der Gangart, S. 235. 
Ttapaaetpoc S. 251, 2.
Paraslcandalo S. 276. 
r.apaszcj-ń S. 168. 
itapaurarai S. 13. 30. 
ttapaT<]peiv S 465 f. 
icapeSpeJsw S. 136, 3. 
itapqopos S. 251, 2. 
itaps?>]uXł][ievoi S. 275, 3. 
Paris S. 151 f.
Parmenides S. 392. 
parmularius S. 378.
Paroemiographi Graeci S. 109, 1. 
itapowot S. 52 
Paros S. 65.
ixap8evoi tepareiac S. 49. 
■7tap8e^<uveę S. 460, 1. 
Parthenonfries S. 230. 237.
Parther S. 157. 173.
Pas, der Pas im Tanze, S. 321. 
Passarge S. 209, 3.
Passgang der Pferde S. 236. 
Passom S. 313.
r.afO], ra, in der stoischen Lehre S. 350. 
Patra S. 158.
patria potestas S. 557 ff. 
Ttarpta, ra, S. 557. 
■Karpim Seoi S. 535.
Patroklos S. 185. 205. 242. 
irarpiuo; deóę S. 35. 128. 535. 
Patrouillen S. 78 ff. 87.
Paufler S. 590, 2.
Paulus, S. Apost., S. 179. 545, 1. 
Pauly Realencykl. S. 414, 4. 
Pausanias S. 11. 33. 35. 39,2. 40. 59,3.

64, 4. 5. 105. 111. 117, 1. 126, 1. 
128, 2. 130 135. 141. 151 f. 156. 158. 
185 ff. 191. 193. 195, 3. 196. 200. 
202, 1. 203. 207 f. 209. 211. 216, 3. 
218 f. 221, 1. 232. 243. 250. 257. 259. 

294, 1 300 f. 302. 329. 330, 4. 332, 2. 
345 f. 412. 425 f. 443, 2. 467, 3. 505 f. 
513, 3. 514. 553. 568. 579 f.

Pausanias der Sophist S. 442.
S. 154. 

toSij S. 235. 
Pedelle S. 465. 
■rci^para S. 374, 1.
TOjSijsai S. 112, 2; 9-:<u S. 278. 374, 1 

vom Beifall.
usiftap/ia S. 567. 
toi8siv S. 344.
Peiraen S. 123 f.
Peiraeus, ais Demos S. 65; ais fester 

Platz S. 124; ais Hafen S. 125; in 
religióser Hinsicht S. 541, 2.

Ileipaizd Aiovuaia S. 124. 
■netpdadat S. 381, 3.
Peisistratos S. 226. 305. 329. 
Peitsche S. 186 ff.
Peleus S. 258.
Pelias S. 185. 228.
Pellene S. 64, 329. 579.
Peloponnes S. 178. 
iteZ-aatat S. 145. 171- 
lupraatwr], iq, S. 145. 
luZrocpópoi S. 160, 2. 
itćp.itetv (3o7]6póp.ia S. 128. 
Penaten S. 11. 327.
Penelopeia S. 152. 
irevraitXóa S. 123.
itśvra8Xov S. 11. 169. 175. 182 ff. 189. 

201 ff. 328. 345.
tovt0»Xoc, ó, S. 170.183, 1.186. 192. 197.
Pentekostyen S. 114.
TtmerptaCópe^ot S. 190. 
itiitZoę der Athene S. 131. 248.
Perdikkas S. 179, 1. 
peregrini S. 54 f.
Peregrinos Proteus S. 424. 
Pergamenische Kónige S. 440.
Pergamon S. 65. 135. 308, 3. 346. 476.

479. 
nepiSoZo; S. 191. 
itept3ś$ioę S. 154, 1. 
TtepteX8siv ympa.v S. 78. 
itepiśp)ieo8ai S. 78. 
iteptep-pa S. 528.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 40
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TOpiiśvai S. 78.
Perikles S. 305. 354. 499 540.
TtepioSiat 8. 87.
repioSoi S. 87.
Peripatetiker S. 343. 397. 400. 403. 405. 

432. 443. 452.
TtspiitaTOi S. 95. 106; militarisch S. 113. 

118; ol aitó tou IlepwtaTOu S. 432. 443.
TOpmketu S. 125 f. 
repiitokdpp;; S. 474. 478.
TOpticoksla S. 490.
rapritokB’.v S. 78. 115 
TOpwtoAeuew S. 43. 78. 115.
raptnókia S. 77. 115.
■rtspizokdpp]? S. 83. 
itepiitoXiaTtxi] auvo3oc S. 115.
rapraokoi S. 6. 20. 33. 50. 57. 63. 78 f. 

82 f. 87. 90 115 ff. 137. 142.490.497.
■ropiTTig Siatra S. 345.
Perizonius S. 464, 2 509. 523.
Perser 8.140,3.233; persische Epheben 

S. 88; Bogenschiitzen S. 156 f.
Perseus S. 165.
Persius S 69. 217, 2. 370. 527, 1. 
Pertinas S. 241, 2.
Pertz S. 421.
itBTasos S. 44.
Peter, C. S. 367, 1.
Petersem S. 22, 1. 95, 1.
petere in der Soldatensprache S. 163. 
Petit S. 6.
7tsTpo^óXoi S. 160, 2. 166, 5. 
Petronius S. 272. 375. 379. 453, 1.
Pfeilgift S. 155.
Pfeilschiessen, das, S. 150 ff.
Pferdeliebhaberei S 226 ff. 256. 
Pferdeschmuck 8. 256.
Pferde ais Preise S. 227. 330.
Pferdeschreck, der, S. 257.
Phiiaken 8. 185, 206.
4>aevva S. 34.
Phaidra S. 500.
Phaidros, Sohn des Thymochares, S. 32. 
<pa’.5puvT^ę S. 475, 1.
<paixdata S. 465.
Phainippos S. 226, 2.
<paivop.ł]pt5e{ S. 504.
<pdXap<z S. 226

PhaJeron S. 122 f.
Phanodemos S. 133, 1.
Phara S. 162.
ęaukoę, der arme Mann, 8. 226.
Phavorinos S. 7, 6. 184.
Phayllos 8. 196 199
Pheidias S 83. 514. 
Pheidimos S. 119, 3.
Pherekydes S. 336.
<pidX») S. 119; ais Preis S. 330. 
•btkaJśz.^eia, rei, S. 135 
Philadelphia S. 65.
Philagros S. 358. 422, 6.
Philemon S. 109, 1.
Philipp S. 11. 138. 183. 194 205. 274. 
Philippopolis S. 65.
Philippos von Dreros S. 61.
Philippus, der roni. Kaiser S. 489. 
Philochoros S. 28.
Philodemos S. 205.
cpikot, Beiwort der Epheben, S. 13. 
Philoktet S. 152.
Philon S. 106. 179.
Philon von Larissa S. 394.
Philon (Phillion?) 8. 579. 
Philopoimen 8. 144. 345. 579.
Philosophie ais Schnlgegenstand S. 344. 

349 f. 438 f. Untergang der hellen. 
Philos. S. 460 f.

<ptXoiroaia S. 436.
<ptXóaocpot S. 437 ff. 443; ais Techniker 

8. 449.
cptkosTpaTWjuTiję S. 144.
Philostratos S. 32, 1. 35, 3. 38, 2. 41, 2. 

43, 1 97, 1. 99. 103. 107, 1 121, 2. 
150, 2. 172. 183, 1. 184. 186, 2. 191, 1. 
195, 3. 198, 4. 211 f. 213. 216, 2. 
220. 330. 342. 357. 358, 1. 368, 2. 
374, 2. 381, 2. 3. 382, 4. 385. 393. 
394. 408. 410, 1. 417, 3. 435 f. 438. 
441, 1. 442. 445 f. 450, 1. 489, 492. 
493. 498, 1.

Philotimos 8. 337.
<pt)..o£evia itepi tou? Ssouc S. 541.
Philoxenos S. 288.
Phintys S. 512.
Phoibaion S. 218 f.
Phoibion S. 429.
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Phoinix im Eide S. 61.
Phoinix S. 135.
<foirav, cpotT-rjTTjC S. 393. 408. 
Phokion S. 399, 3.
<f><Dvaozo( S. 286.
<pu>vq, vom Beifall, S. 373, 3.
<popa S. 321. 
<yópot der Epheben S. 469.
Photios S. 15, 1. 39, 1. 41, 2. 57, 1. 

268. 419, 2. 438. 446, 1. 580, 1.
Phratoren S. 24.
Phratrie S. 24. 26. 35. 38; von Studen- 

ten S. 409.
cpped-rtkłjc, ó, S. 400.
<ppov-iarijpi<x S. 460, 1. 
yptrjpa S. 86.
ępoupta S. 77. 116. 118. 
ępu-pari S. 287.
<fpuxTu>pta S. 77.
Phryne S. 541, 1.
Phrynichos S. 288. 
tpoudjtp S. 296, 2. 
<pouXt3sp S. 302. 2.
<fjXaxij pijc S. 77. 116 ff. 
<puk<xxr/]p’.a S. 77. 82.
Phylarchen S. 132.
Phyle S. 115. 118, 2.
Physik ais Unterriclitsgegenstand S. 349. 

439 f.
ęusixóv, to, in der Musik S. 322.
Picknicks S. 405 f.
pileolns S. 73. 
pileus S. 73. 
TciXi3iov S. 73. 
pilum S. 173. 176.
pilum praepilatum S. 148. 173. 

exxXi]isiaorixóę S. 23; ińvaxe{ der 
Autoren S. 349.

Pindaros S. 38, 2. 111. 128. 159,2. 184. 
185, 1. 192. 195, 1. 197. 227. 243. 
272, 1. 278 330. 387, 2. 534, 1.

Pinder S 11. 172. 184 ff. 190 f. 194. 
196. 198.

Pir S. 163.
Pisa S. 141, 
i:'.&avÓT>]C S. 354. 
PMdkis S. 127. 
Pitthens S. 563.

Pius S. 135.
Plaetoria lex S. 10.
'TtkafidCew S. 234. 
plantae certamina S. 111, 2.
Plataa, Eid von, S. 32; Ephebie 8. 65; 

Befreiungsfest S. 129. 130, 2. 133.
Platanistas bei Sparta S. 218 f.
Platon S. 6. 8 f. 14, 2. 48. 86, 1. 88. 

95. 98. 106. 108. 111. 113, 3. 115. 
118, 3.119. 120, 1.133. 139, 2.140, 1.3. 
142 ff. 153. 157. 167. 178, 3. 200. 
202. 218. 227, 1. 229. 236. 244. 247. 
248, 1. 250, 1. 253. 274. 275, 1. 279. 
282 ff. 304, 1. 313. 317. 320 f. 328, i. 
335. 340. 356. 394. 396. 433. 474, 5.
480. 502 f. 506. 508 f. 519. 535. 547 f. 
559, 2. 560, 2. 565. 567. 571. 573, 2. 
574 ff 577. 588.

Platon, der Komiker, S. 221. 288. 
Platoniker, siehe Akademiker.
Plautianns S. 530.
Plautus S. 10. 339. 550.

S. 178. 208.
Plejas von Autoren S. 349.
Plektron S. 315.
TtAł]SidCetv S. 211, 1. 393.
Plinius N. H. S. 70. 104, 3. 159, 1. 163. 

171, 5. 173, 1. 234, 3. 237. 332. 349.
506, 2.

Plinius Sec. Epist. S. 68, 2. 71, 3. 222. 
267, 1. 834, 2. 340. 375. 385, 1. 524. 
527. 589.

Plotinos S 429 ff. 520.
Plotius Gallus S. 360.
Ploss S. 37, 1. 
plumbatae S. 161.
Plutarchos S. 6. 9 30 f. 33. 35 f. 36, 1. 

40, 1. 52, 2. 57, 1. 63. 66. 67, 2. 106. 
112. 113, 2. 118, 2. 124. 125. 126, 1. 
129 f 139. 141. 144. 157. 173. 178. 
181. 195, 3. 201. 210, 1. 221 227. 
233. 236. 240, 3. 4. 263. 277, 5- 281. 
284, 2. 295 f. 300, 2. 304, 1. 305. 307. 
321. 329 f. 334, 1. 351, 1. 354. 370. 
373. 374. 380. 382, 4. 386. 388. 396, 1. 
399 f. 411 f. 414, 4. 427. 430. 438. 
449f. 465.492,3. 494f. 503 506,3.5.
507. 510. 513, 2. 515. 520. 523. 528. 

40*
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549,1. 556. 560, 2. 563. 565, 2. 567, 3. 
571, 1. 572, 2. 575. 581, 1.

Plynterien S. 28. 123, 2.
Podaleirios S. 107.
itoó^poi S. 403. 
ito8ixpa, itoówpóę S. 275, 4.
zoS<i)xei7] S. 184.
Poesie, ihr Verhaltniss zur Musik S. 272 ff. 

ais op^Tjst; S. 277, 5. 280.
322; Bedeutung im Unterricht S. 336 ff. 
534. 551 ff.; alexandrinische S. 339. 
347.

itoi^para S. 306. 317 ff. 337 f. 
itoi[iśve;, fiir Lehrer, S. 381, 3. 
Polemarch S. 90.
itotuvtov S. 409.
itoZópap/oę ais Ehrentitel S. 481.
Polemon S. 398 f. 423.
ttokirai S. 50. 54. 75. 315. 497. 558. 
■roZtwtd a-pareupata S. 75.
uoXtrtxij, r), S. 344 f.
itokiTOtot itaiSet S. 51. 59. 315.
nokreucó; 8póvo; S. 441; TtoXiTtxóc, Bedeut

ung, S. 442.
Politismus der antiken Religion S. 535 ff. 

549.
Polizeiwache S. 79 ff. 101 f.
Pollio, Asin. S. 375.
Pollio, Treh. S. 103, 1.
Pollux S. 5, 2. 7, 6. 19 f. 26. 29. 30, 3. 

38, 3. 39, 1, 41, 2. 49, 2. 79, 2. 99. 
103, 2. 132. 196. 198. 201. 230. 232 ff. 
251. 300, 2. 303. 307. 1. 308. 382, 4. 
404, 1. 474. 488, 2. 490. 504, 1. 506, 2. 
512, 4. 578, 3.

itioloodpMTję S. 236.
■noiZoi ajSolot S. 261.
Polos S. 393.
itoAuow5psiov S. 126.
Polybios S. 30, 1. 74, 3. 148. 165. 171. 

173. 181, 1. 239, 1. 250, 1. 252. 254. 
318. 405. 474, 5. 506. 537, 1. 571, 1. 
577, 1. 581.

Polydeukes S. 206. 224.
■nolupadtac dycó'/ S. 317 f.
Polystratos S. 401.
Polytheismus S. 533. 548.
Polythrus S. 311.

pompa circensis S. 268 f.
itouur] S. 119 f. 125, 4. 128. 130 ff. 247. 

544.
■rcopiretę, <ń, S. 132. 
icopTOÓew S. 121. 268.
Pompejaui S. 222.
Pompejus S. 157. 227. 361. 
itopittxóv Ceupos S. 132.
itopuixói iwtoę S. 230.
ponere in undam S. 218, 2.
ramdpp)? S. 204.
pontifices S. 328.
Pontos S. 204.
Poppo S. 78, 2. 81.
■nouitófew S. 234, 3.
itopeusa&at, Gegensatz von ćuiteuew S.225, 1.
Porphyrios S. 431.
porta pompae S. 265.
Portratstatueu S. 331 ff. 345.
Poseidon in Eleusis 8. 123; in Sunion 

S. 123. 132 ; ais Gott der Rossę S. 176. 
227. 255. Poseidon Hippios S. 257. 
412.

Postnmius S. 247.
potestas patria S. 557 ff.
praefectus praetorio, ais Titel, S. 480. 
praepilata pila 8. 148.
Prases, verschiedene Namen dafiir, S. 410. 
praesul S. 269.
praesultator S. 269.
praesultores S. 298. 
praetexta, toga, S. 66.
praetextatus 8. 66. 68 f.
Prator von Achaia S. 408. 423. 447.
Praktikanten, romische, S. 352. 
itpax-nxóv, tó, in der Musik S. 322.
Prantl 8. 23, 1. 24. 
icparrew S. 3. 344.
Praxagoris S. 519.
Praxilla S. 519.
Praxis, Einfiihrung ins Leben, S. 2. 72; 

Prasis und Theorie S. 391 f.
Preise S. 306. 319. 328 ff. Diocletian’s 

Preisbestimmung S. 586 f.
Preisrichter S. 261.
PreUer S 34, 2. 544.
itpespÓTepoi S. 8 ff. 12. 413.
1tpTs3'.Tl ó'J, TÓ, S. 8.
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Priene S. 52. 65.
princeps iuventutis S. 59. 245. 247. 481. 
Priskos S. 432.
Private Hdrsale der athen. Philosophen 

S. 427 f.
Privatdocenten S. 435 f. 445.
Privilegien der offentlichen Lehrer S. 443. 

455. 584 f.
upodleni S. 306. 
itpo|3dę reppa S. 197.
Proben der Schauspieler S. 306. 
Probevortrage S. 385. 446.
Ttpo^X^para S. 351. 376. 430. 447. 450. 
Proconsul S. 403 f. 446. 447.
Proculejaner S. 352.
Prodikos S. 355. 464. 540. 
itpóeSpoi S. 49.
itposzit7]5dv S. 373, 3.
Proerosien S. 104, 121. 128 f. 
Profane Tanze S. 276 ff. 302 f. 
professor S. 314. 386. 441 f. 
profiteri = sich melden, S. 455. 
itpoYpdcpew, vom Aufgebot, S. 86. 
TtpoYup^dcparaS. 340 f. 349. 358. 362. 368. 
Ttpopparź]? S. 484.
Prohairesios S. 404. 446. 459. 480. 
Projectile S. 157 ff.
Proklinos S. 429.
Proklos S. 395. 399 428. 431. 452. 520. 
Prokop S. 461.
itpózorra S. 41, 3. 
npoAa°a'v S. 211, 1.
7tpóXi]'|iit S. 378. 
proletarius scriptor S. 349.
itpópayot S. 252. 
promagister S. 481.
Prometheen S. 200. 248. 467. 
Prometheus S. 200
■npooiptoz S. 378 f. 
propadeutischer Unterrichtscurs S. 382. 
TtpoTtśp-new S. 121. 125, 1.
uporep-imzot Zó-pot S. 422. 3.
Propertins S. 69. 222, 4. 268, 1. 
icpoitopcitai S. 119, 1.
Propositionen des Wettrennens S. 261. 
Prosa S. 336 ff. 362 f.
Prosaiker, der erste, S. 336. 
Ttpó<jł]^oę S. 5, 2. 7. 

itpoae8peuetv S. 136, 3. 
proseąui S. 408.
Proserpina S. 240. 
itpóaoSot S. 119.
-rtpoaraaia S. 126. 129.
itposrarai der Chore S. 295; Ttpoardij]? der

Studenten S. 410; der Epheben S. 478 f.
Protagoras S. 355. 393. 540. 
upurtayiOTiarew, von der Poesie, S. 304, 1. 
itp<oTaYoiviaryjS in der Truppe S. 320, 1. 
■jtpuirćupacpoi S. 53 ff. 497.
■npiuretpat S. 57 ff.
TrpujrTjpsę S. 57 f. 
itpuireóew S. 189.
itpa>&tj(3ai S. 7 
itparapave; S. 57, 1.
upaJ-rot, der Beste, der Sieger, S. 186 f. 
itpajrojtd-łję S 479.
itporpemtzoi Xóyoi S. 331, 2. 365 f. 414, 1. 

439 f.
itpossv!a ais Auszeichnung S. 332.
Prozessionen S. 116. 119. 130 ff. circen- 

sische S. 268 f.
Prozessionsschiff S. 131.
Prozessionswagen S. 132. 263.
Prozessionsweg S. 121. 132, 2. 
prudentia S. 3.
Priifungen S. 388 f. 446.
Prunkredner S. 358 ff.
itpolesę S. 298.
Prytaneion S. 61 f. 120. 414. 
<{iaXXeiv S. 315. 525.
<J;aXpó{ S. 315. 317. 
<fidXr7]5 S. 311. 315. 320.
<j)S’j5crrcdp9óvoi S. 506. 
cpeuSóuriup.a S. 213.
<ptXoi S. 89. 151. 160. 175. 229. 252, 2. 
<la).ozdlapt<rrai S. 319 f.
<JnXoę z$apiap.óę S. 315.
Ąy/aYwpa 354.
Psyttaleia S. 126, 1. 
itTspóivr$s óiatot S. 155.
-rrepcurai fXu<pi8sę S. 155.
IIrokśpaia, ta, S. 134.
IIroXśpaiov, ró, S. 134. 138. 425 f.
Ptolemaer S. 440.
Ptolemaios Philadelphos S. 134. 425. 
Ptolemais S. 134.
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Pubertat S. 18. 23. 37. 67 f.
pubes S. 10, 4.
pnblicani S. 588.
puer S. 10. 523.
pueri alimentarii S. 589, 1.
pueri patrimi et matrimi S. 269. 544.
pugil S. 140, 1. 149. 205.
pugua Actia S. 222.
puuctim ferire S. 149, 2.
Puppen S. 526.
Puristen S. 498, 1.
Pyanepsion S. 133.
Ttufp.ayia S. 205.
TOfuayot S. 206.
icu^ S. 177 ff. 182 ff. 201 f.
uuxrai S. 206.
icuxTs-jscv S. 140, 3. 209. 211, 1. 
icyxTtxot vópot S. 212, 4.
Pyraichmes S. 158.
irjpó c ais Gehalt S. 444.
itupcoTOaę S. 61.
Pyrrhiche S. 241 f. 245. 269. 283. 288. 

294. 297 ff, 323. 329.
Pyrrhichion S. 298.
Pyrrhichisten S. 11. 298.
Pyrrhos, der Gymnast S. 387.
TOps<uv śoprq S. 467, 3.
Pythagoras S. 75, 3. 108. 110. 287. 389. 

342. 562.
Pythagoreer S. 392.
Pythagoreerinnen S. 518
Pythaules S. 326.
Python S. 152. 287.

S. 213.

Q
ąuadrigae S. 258.
ąuadrupedus cursus S. 236, 2. 
ąuaestiones S. 365; ąuaestiones tractare

S. 433.
Qualiflcation der Theilnehmer am Wett

rennen S. 264.
quinivicenaria lex S. 10.
Quintilian S. 148, 3. 170, 2. 180. 323.

339 f. 343, 1. 357, 1. 362 ff. 366 ff. 371.
378 f. 380. 383, 2. 384 ff. 429, 2. 434.
453. 457 f. 492. 525 f. 528. 531, 1. 576. 

ąuiris S. 74.
Quirites S. 74.

».
papioi S. 465.
Rangabe S. 9. 11.54. 118,2. 130. 132 f.

202 f. 239. 263. 305. 328 f.
Rappe S. 230. 
pa<pw3s'v S. 317. 
pacJupBia S. 317 f. 
pa<J)<u3oi S. 320.
Raoul-Rochette S. 242, 2. 243.
Raumer S. 418 f.
Realien S. 341.
Realismus der Romer S. 316 f. 581 ff.
Rechenlehrer S. 316.
Rechts, Bedeutung von Rechts und Links 

bei den Alten S. 113. 153. 232; Rechts 
fiir Rennpferde S. 256 f.

Reehtsauffassung, griechische u. romische 
8. 536 f.

Rechtsstudium in Rom S. 352. 454 ff’.
Recitationen S. 373, 1. 374 ff. 
redamtruare S. 327.
reddere S. 306. 526, 4.
Rednerschulen, siehe Rhetorik.
Regatta der Epheben, siehe Ruderwett- 

kampf.
Rehdantz S. 21.
Reiffersćheid S. 241, 1.
Reigentanze S. 278 ff.
Reihenfolge der Bestandtheile des Funf

kampfes S. 183 ff. 191; Reihenfolge 
der Ephebenlehrer S. 477 ff.

Reisemarsche der Epheben S. 90 ff. 111 ff. 
114.

Reisen junger Manner 8. 105 ff.
Reitbahn S. 235.
Reiten, im Verhaltniss zum Fahren,

S. 228.
Reiten, im Sprichwort, S. 227.
Reiterdienst, kostspieliger, 8. 146.
Reiterei, griechische, S. 249 f. 252; 

romische 8. 252.
Reitergenossen S. 251.
Reiterstatue S. 223. 236.
Reitkunst S. 105. 139. 142. 144; Unter

richt in derselben 8. 224 ff. 253.
Reitspiele S. 224. 238 ff. 242 ff. 242 ff. 

247 f.
Religiose Tanze S. 276 ff.
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Religion der Alten S. 533 ff. 
Religionsprozesse in Athen S. 539 ff. 
Religionsnnterricht S. 532 ff. 538. 542.

545. 551 ff.
Renem S. 542, 1.
Rennbahn S. 202. 257 ff. 265 ff.
Rennen S. 225. 248. 257 ff. Renn-Regeln 

(Renn-Propositionen) 8. 257. 261. 264.
Jtennwagen S. 258.
Rentenstiftnng, attische, S. 589, 1. 
repetita lectio S. 352.
respondere, consulentibus, S. 456. 
Rhamnus S. 115.
Rhapsodenschulen S. 303 f. 305. 321. 
Rhea S. 299.
p^ssetv S. 279, 1.
Rhetoren S. 341 f. 360. 444.
p7]ropeóeiv S. 355.
Rhetorik S. 344. 346 f. 352 ff 441.
Rhodier S. 159. 581.
Rhodische Schule der Beredsamkeit 

S. 356.
Rhodos, Ephebie S. 65; Rednersclinle 

S. 346; ihr Besnch <poirdv S. 408. 
451.

rhythmica sigla S. 292, 1. 
pu&p.o-|-patpia S. 317 ff.
puHpoitoua S. 280. 319. 322.
Rhythmos S 274 ff. 279 ff. 292; kreti- 

scher S. 296. 300. 337. 552.
Rich S. 38. 42, 1. 161 173. 176. 266, 1. 
Riemenspeer S. 171 f.
Ringkampf S. 177 ff. im Pentathlon 

S. 183 ff. desselben S. 213 f.
fiir die gesammte Gymnastik S. 275; 
beider Gesohlechter S. 506.

Ritschl S. 347, 1.
Rochliolz S. 37. 1.
Koper S. 899, 3.
Roimetalkes S. 104, 3.
Rom S. 107. 134, 1. 179. 351 f. 498. 

581 ff.
Roma ais Gottheit S. 138.
'Pwpaia, ra, S 134, 2.
Romulns S. 247. 269.
Ross, dessen Bedeutung fur Kampf 

S. 225; dessen Pflege und Dressur 
S. 231 ff. 

rotare S. 176, 2.
Roth, C. L. S. 366, 3.
Rnderwettkampf S. 125 f. 128. 131 f. 

220.
Ruckert, Fr. W. S. 149, 1.
Rilstow, siehe Kochly-Rilstow.
Roulez S. 11. 15. 328.
Ruperti S. 171, 2. 234, 4. 297, 2. 
Rusopoulos S. 12, 1.
Rousseau S. 545.
rutrum S. 182.

S.

Sabinianer S. 352. 
sacra via S. 268. 
sacramentum S. 74. 
Sakularfeier S. 326. 
sagatio S. 417. 
adp] S. 231, 1. 
sagittare S. 150 ff. 
sagittarii S. 160, 2. 170. 
Saier S. 307.
Salamis, Ephebie daselbst, S. 65. 124 f. 

221.
Salbol S. 214.
saliaris saltus S. 196, 1.
Salii S. 323. 326.
salitio eąnorum S. 232, 2.
Salius S. 176.
Sallustius S. 160, 1. 227. 525.
saltare odaria S. 272; pyrrhichen S. 

297; saltare diserte S. 374, 3.
saltatio bellicrepa S. 269.
Samniten S. 173.
Samos S. 144, 3.
Samothrake S. 327. 
aaptpópa? S. 230.
Sandschaufeln S. 182. 
sapientia S. 3.
Sappho S. 282. 513, 1. 518 f. 
adptooa S. 169.
Sarmatae S. 140, 3. 157.
Sarrenae tibiae S. 326. 
aarwat S. 510, 1.
Sattel der Pferde S. 230 f.
Saturnalien S. 458.
Saturnischer Vers S. 352.
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Saturnus S 298.
Satyros S. 333.
Satyrtanze S. 283. 269. 299.
Satzungen fiir die athenischen Studiren

den 8. 437.
Sanelsberg S. 18.
Sanigny, non, S. 422, 1.
oauvtov S. 74, 2. 173.
Sauppe S. 9. 117, 2. 430. 221. 248, 1. 

333, 1. 482, 2.
oaupior^p S. 171.
Schabeisen S. 214.
Schafer, Am. S. 18, 3. 20 ff. 27. 35. 4. 

48. 67. 85 f. 541, 1. 560.
Schanspieler S. 320 ff.
Schauspielertrnppen S. 308. 320.
Scheibe ais Schussziel S. 156.

8i8aaxaXo'-> S. 422, 5.
ayńpata im Tanze S. 276; im Vortrag 

S. 321; in der Rhetorik, eayjjpanspŚMoi 
lóyot, S. 368. 374. 378.

Schifffahrts-Eróffnung S. 136.
Schiflfwagen S. 131.
Schiffsgefechte S. 221 f.
Schild ais Schussziel S. 156 ; ais Preis 

8. 330; der blosse Schild ais milita
rische Strafe S. 330, 3.

Schild und Speer, Bedeutung, S. 27. 
73 f. 148. 175 f.

Schildkrote ais Symbol der Hausfrau 
S. 154.

Schildlauf S. 176.
Schildzeichen S. 90.
Schiller S. 36. 518.
Schimmel (Pferd) S. 230.
Schleife an der Lanze S. 171.
Schleuder S. 151. 157 ff. 172.
Schleuderbleie S. 161 ff.
Schleuderer S. 160 ff.
Schleuderwart S. 165. 477 f. 484.
Schlichenrieder S. 438, 1.
Schlieben S. 228 ff. 234 ff. 246. 249 ff. 

257 f.
Sćhlosser und Bercht S. 423, 1. 459, 1. 
Schlussfeier S. 120, 1.
Schlusszeugniss S. 389.
Schmidt, Karl S. 241. 508. 547. 582, 4. 

590.

Schmidt, Moriz, S. 57, 1.
Schmidt, Oberl. S. 146, 1.
Schmiedefest S. 133-
Schneider, Joh. G. S. 251, 3.
Sćhneidewin S. 541, 1.
Scholl, R. S. 128. 331. 480, 2.
Schomann S. 23. 28. 52, 1. 101. 116, 2. 

200. 249, 1. 295. 413, 1. 472 f. 508. 
511. 513 ff. 535. 536, 1. 538. 541, 3. 
551. 562, 1. 563.

a/oZal emKezrot S. 431.
ts^okai nuhapopizai S. 342.
spXap/etv S. 398.
Scholarchen, athenische, S. 394. 398. 

403 f. ihr Untergang S. 461.
j s/oWptoi S. 408.

scholasticae, sc. declamationes, S. 366, 1. 
opZaanzoi S. 373, 3; yópoi S. 557, 1. 
<r/oXaCsiv S. 393. 437, 2.
a/oZłj S. 287, 1. 334. 373, 1. 433 f. 
a/ohza uitopv^para S. 457.
Schritt S. 234.
Schiiler oder Anhanger eines Lehrers, 

verschieden benannt, S. 408 f.
Schiilerinnen der Philosophen S. 519 f. 
Schiitzen S. 170 ff. zu Pferd S. 253.
Schnlautoren S. 336.
Schulen vou Athen S. 390 ff.
Schulgebet S. 553.
Schulgeld, siehe pta&ót.
Schulgesetze S. 556 f.
Schulpriifungen S. 305. 311. 388. 
Schulreiter S. 236.
Schulwart S. 408.
Schulzwang S. 556. 574. 
schussfertig S. 171.
Schussweite S. 170, 1.
Schutzgeister der hellenischen Religion 

S. 543 f.
Schwarz S. 420.
Schwarz, Jul. 8. 578, 1.
Schweighduser S. 297. 520.
Schwerttanz S. 288.
Schwimmbassin S. 216.
Schwimmen, das der Pferde, S. 254.
Schwimmschlauch S. 220.
Schwimmiibuugen der Epheben S. 215 ff. 
Schwurgotter S. 30 ff. 61 ff.
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Scipio Africanus S. 324.
scorpiones S 165 ff.
scutatae legiones S. 145, 1. 164. 2. 
scutum, siehe Schild.
as(3a<jrol ayoj^e; S. 133, 2. 
ae(3aato:popixa S. 133. 470.
Sspżjpsia, ta, S 134 
sectari S. 408, 3.
sedere, von Rechtsconsulenten, S. 458.
ZstXi]viai S. 126, 1 
asipatoę S. 251, 2.
asipatsópo? S. 251, 2.
Sekten, pliilosophische, S. 349.
Selbstmord eines Soldaten, wie beur- 

theilt, S. 75.
sella eąuitatoria S. 220.
Słjue-a der Rhapsoden S. 321.
Semper, Gottfr. S. 164, 3.
Sempronia S. 525.
Seneca S. 41,1. 106, 1. 110 149. 161, 4. 

170. 195, 1. 196, 1 209, 1. 210, 1. 
217. 223, 3. 227. 236, 2. 240, 2. 4. 
250. 327. 343. 365, 1. 367, 2. 371. 
375 f. 386, 1. 387. 449. 521. 584.

seniores S. 68.
sententia S. 366.
Septimius Sererus S. 135. 138. 584. 
Serapion S. 104, 3. 134.
Servius ad Vergil. S. 240, 4. 325.
Serwus Tnllius S. 71. 146.
Sestos S. 8. 65. 135. 150, 1. 214. 312. 

329. 470.
Seoułjpsia, -a, S. 135.
sevir S. 205. 247.
sevirales ludi S. 247.
Sextus Empiricus S. 464, 3. 537, 1. 
Sichel wagen S. 251. 255.
Sicherheitswachter S. 77 ff. 115 ff. 137. 
ai5r;potpopsiv S. 226.
Sidonius Apollin. S. 216.
Siebenzahl von Autoren S. 349.
Siegespreise S. 120. 131. 328 ff.
Sievers S. 381, 3. 382, 1. 3. 409, 1. 5. 

410. 417, 1. 444, 1. 459, 2.
sigla rhythmica S. 292, 1.
aiyuMMoę S. 198.
Sikinnis, ein Tanz, S. 300.
Sikyon S. 64 f. 330.

Silius Italicns S. 87, 1. 111, 2. 161, 4.
165. 166, 1. 171, 2. 228. 234, 4.
252, 2. 253, 2. 297, 2 396, 2.

Simonides S. 184. 197. 
aiudisai S. 213. 2.
Simplikios S. 434. 
sćtiptę ev ■npurtmicu S. 331. 
aitoę ais Gehalt S. 444. 461. 
Sittenlehre, siehe Ethik. 
Sitz des Reiters S. 233.
Sizilien S. 355.
azappa S. 196. 198. 
azT]vap/etv S. 117.
azi^ap/o; S. 116. 
szrjwzóc aydił S. 307.
Skeptiker S. 539. 
azijitTpov S. 74. 
uzijKtouyoc S. 238. 
azt<xpays:.v S. 207, 1. 
aztapayia S. 210.
Skirophorien S. 122.
Skolion S. 109 f.
azóW.uę S. 41, 3.
Skopelianos S. 375.
azó-ioi S. 60.
szoricai in der Rhetorik S. 384.
Skylax S. 115.
Skythen S. 80, 3. 153. 156 f.
Smyrna S. 65. 104, 3. 107. 308. 453. 
sodalicium S. 409 f.
sodalitates S. 491. 554.
Sóldnerheer, das romische, S. 146. 
Sogenes S. 184 197.
Sokrates S. 95. 106. 218. 280. 391 f. 

395i 440. 519. 537. 540. 550.
Sokratisclie Methode S. 381.
Soldatenarbeit im Frieden S. 150.
Soldatenausdriicke S. 162 f.
Soldatenschule S. 76.
Soldatentitel S. 75.
Solon S. 2 f. 5. 21. 24, 1. 31. 225 f. 

282. 336. 512. 537. 558, 1. 560. 562. 
571.

Solunt S. 65.
Sommerbrodt S. 308, 2. 321, 3. 409, 4. 
Sopatros S. 461.
socpia S. 3.
ooęiapara S. 372, 1.



634

ao<ftarav, soętsrsJsw S. 342.
Sophisten S. 341 ff. 355. 357 ff. 374. 

391 ff. 395. 438; witó&Aoi S. 442. 454. 
537.

aoęwr^ę S. 314. 342. 438. 441, 1. 
aoęt«ixóc SpÓMOC S. 441. 443. 
so<ptBTop.aMetv S. 415, 1.
Sophokles S. 35. 178. 256. 275, 1. 278. 

308. 329. 414, 3. 500. 511. 517, 2. 
518. 558, 1.

Sophokles, Sohn des Amphikleides, S. 
404. 578.

aiucfpovs'v S. 473, 1:
scaępo^iCew S. 473, 1.
suiępoMiarat S. 49. 465, 2. 470. 472 ff. 

580.
ao)cppo<nv>] S. 271. 572.
Sotades S. 111.
2<uraę S. 54.
Sozomenos S, 459. 460, 1.
Spadis S. 525
Sparta S. 78. 556. 564 ff. Leben in 

Sparta S. 501 ff. 513 ff. Verfall der 
spartanischen Kriegskunst S. 569.

Spartanische Epheben S. 57 ff. 106. 
135. 139. 181. 209. 218 f. 276.

Sitapr/; araz-oę, ein Stadentenverein, S. 
411 416, 2.

Spartianus S. 339. 443, 1. 446, 4. 
spatia S. 266.
Spaziergang S. 95. 512. 514. 530.
spectaculum pngilum S. 205.'
Speer und Schild, Bedeutung S. 27. 

73 f. 153.
Speerwerfen, das, S. 151. 168 ff. Vor- 

theile des Speerwurfes in gymnasti- 
scher Hinsicht S. 174

Speerwurf im Funfkampfe S. 183' ff. 
197 f.

Speerwurf der Reiter S. 239; Unter
richt S. 311.

aneTpai S. 211.
Spengel, L. S. 355, 1.
Sirsuawoi S. 80, 3.
Speusippos S. 394 399. 520.
Spezialisten fiir den palastrischen Unter

richt S. 213.
ccpcripat S. 211.

<scp<xipe'ę S. 59. 
sęaiptowzói S. 484.
Sphairos S. 393. 
acp7]x<uaat S. 213, 1.
atfev8ovdz S. 157 ff. 
aęev3ó';7] S. 157 ff.

S. 158.
spiculum S. 171.
Spiel und Spielplatz S. 97; kriegerische

Spiele S. 240 ff.; rhythmische S. 275 f.
Spiess, Ad. S. 97, 2. 98, 1. 
spina S. 265 f.
Sporen S. 234.
Spottnamen S. 409.
Sprache, die charakteristischen Bilder 

undAusdrucke der griechischenSprache 
S. 169. 177 f. Umwandlung ins Helle- 
nistische S. 347. Kiinstlichkeit der
selben S. 376. Corruptiou S. 493. 498.

Sprachlehrer S. 311. 314. 316.
Sprung S. 183 ff. ais Andeutung des 

Fiinfkampfes S. 186; ais Einleitungs- 
kampf S 187. 195 f._

Sprunggerate S. 196 f. 
anouSots-ai S. 408.
Staat, der antike, S. 555. 562.
Stachelstecken S. 258.
Stadiodromen S. 193. 200. 203. 212. 
otóSiot S. 201 f. 264.

i Stadtwachen S. 79 ff.
Stallbaum S. 513, 3.
Stampfen mit den Fiissen, Bedeutung

S. 327.
Start, der fliegende, S. 260.
araatc in der Rhetorik S. 377.
Statina S. 544.
stationes S. 75.
Statius S. 36, 2. 39, 2. 3. 41, 1. 70. 

73. 157, 1. 158. 171, 3. 174, 2. 176, 2. 
199, 2. 3. 234, 4. 240. 284, 1. 302. 
336, 1. 454, 2. 502, 1. 513, 3. 524. 
531, 1.

Statuen, ansgepeitschte, S. 422, 5. 
status causae S. 377.
Steckenpferd S. 224.
Stegreifrede S. 358. 375. 385.
Stehendes Heer, der Romer, S. 146. 
Steigbiigel, S. 231.
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Steinwerfer, Geschiitze, S. 166.
Steinwurf S. 216.
orśtpavoi S. 328 f. 
aretpowot GupsaTuof S. 295. 
Stephanos Byz. S. 227.
Stephanus, Henr. S 568, 2.
Stesichoros S. 228. 275.
Stesilaos S. 143. 
s9svapot S. 482. 
Stich S. 149. 
art^łjpal |?t|3Xoi S. 363. 
Stichnamen S. 409. 
ortyot S. 363.
Stichometrie S. 363.
Stiefmutter, die, S. 500.
Stierkampfe S. 103 ff
Stiftungen fur arme Kinder S. 588 ff.
Stilpon S. 540.
Stilubungen S. 383 f.
Stimme, ihre Ausbildung, S. 286 f. 
stipendia castrensia S. 68, 2.
STOa S. 397.
Stobaios S.29. 97, 1. 282, 1. 465. 516, 1. 

520, 4. 534, 2. 559, 1. 2. 3. 561, 1. 
563. 569.

aTO/aJsaSat, nach einem Ziele schiessen, 
S. 156.

srolyoę S. 30.
Stoiker S 346. 350. 353. 397. 400 f 

440. 443.
3-oXri S. 70. 
oroktor^c S. 475, 1.
Stoy S. 98, 2.
Strabon S. 6. 96, 3. 158, 3. 159, 1. 172. 

247, 1. 252. 298 f. 318. 357. 396. 
451 f. 453. 454, 2. 494. 541, 2.

Strafe der Wassertauche S. 218, 2; des 
blossen Schildes S. 330, 3.

Strafgewalt der Gymnasiarchen S. 464 f. 
Strafversetznng S. 160.
Strasse, die heilige, S. 121. 
arpatTjYia S. 143.
Strategios S 446.
arpanjfoc, ó śici ra óula S. 137. 144. 

388 f. 466. 475. 496, 1; ais Titel S. 
481. 491.

urpaTsóssSai S. 128.
Stratou S. 600.

Stratonikeia S. 65 
srpaTOTte8apy7]t, ein Titel, S. 480. 
strator S. 233, 1.
Streitsatze, s. Seoesę und declamationes. 
Streitwagen S. 229. 251. 253. 255 f: 
Strophe und Antistrophe S. 300. 
Studentenverbindungen S. 409 ff.
studere S. 393. 408.
Studiensitze im Altertum S. 107. 
Studienzeit an der athen. Hochschule 

S. 428 f.
studiosus eloąuentiae S. 361 ; iuris 

S. 455.
Stufenmassigkeit oder Succession. des 

Unterrichts S. 3 ff. 335. 344.
Sturmritt 8. 250 f.
Sturz S. 408, 1.
Stuten, zu den Kennen, S. 258. 261. 
arjpa? S. 171.
Styx S. 219.
Suasorien S. 364 ff. 
subdoctor S. 386. 
subligacula S. 485.
Successionen der athenischen Schul- 

haupter S. 398 ff.
Snetonius S. 10, 4 68, 3. 69. 70. 71, 3. 

147. 205. 223, 1. 240, 2. 241 f. 244.
246, 1. 267, 2. 340. 351, 1. 352. 359.
361. 362, 2. 369, 1. 373, 1. 386, 1. 
390, 1. 417, 3. 433, 2. 449, 2. 457.
483, 2. 485, 2. 494, 1. 513, 3. 521.
526, 1. 3. 530, 4. 583.

Snlpicius Masimus S. 338, 1.
Sulpicius Servius S. 115. 123 f. 131. 
Sunion S. 115. 123 f. 131.
Sybariten 228, 2.
Sybel, L. von, S. 192, 1. 308, 2.

S. 13, 4. 484.
suyyopsurai S. 410, 2.

Sulla S. 137. 240. 242. 246 
auXXovot orpatiartizoi S. 112. 
oupptwai; S. 409. 551.
Symmachos S. 442. 
auptpikosotfely S. 398. 402, 1.

Suidas S. 6. 9. 13. 17. 49, 2. 83,
133. 210. 239, 1. 295. 296, 4. 397,
400. 419, 2. 443. 461, :1. 477,
493, 1. 511, 1., 520.
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c-j[xcpoirdv S. 393.
<3jp.<poit7]Tai S. 410.
Symphoros S. 337.
0i>pirXezea6ai S. 103, 3. 210, 2. 
supitopitrósw S. 121. 132, 1. 248. 
oupitootap^oj 8. 116.
ojva3siv S. 3.
aiwapyoyres, ot, von Collegen im Unter

richt S. 476.
ouvauXta S. 307.
ajveov][?oi S. 13, 30, 2. 337.
a'JVt]PdM S. 18, 3.
curóSpta S. 331.
auwffopot S. 580.
ojve'vat rolę mśoij S. 393, 443 ; ot awórrej 

S. 410.
a-jfspyaata S. 409.
Synesios S. 436, 3. 437. 452. 
cjvtevat S. 150, 1.
Synkretismos in der Religion S. 346. 
■auYoSoę der Studenten S. 409.
aóvo5oę 7teptKoXtortx^ S. 115. 307 ff. 491. 
ouv8^xt) S. 416.
cóvrovot, app. S. 280.
O'j\rptzXswot S. 13. 117, 1.
owtpoaot S 59. 
aawjpoata S. 32. 410.
aavmp!ę S. 261. 263, 1. 264. 
auvo'j<sta = Colleg S. 383. 409.
ouwjatat peXer?)pat S. 382, 4; 3tSaazaX'.zai 

S. 385.
ojwjataarai S. 410.
Syrakus S. 80. 512.
Syrianos S. 431.
ooax^vta S. 14.
ojazr^ct S. 13. 117, 1.
Syssitien S. 13 f. 
ajo^oXdietv S. 437, 2. 
aóaraatę S. 403.
cuararat S. 13. 30.
System der Rhetorik S. 376 ff.
<3’jsrot/eiv S. 30.
<j'jsrpar«uTai S. 410, 2. 
cjatpepLitata S. 13. 410. 478. 
ttjarpeppatapyt); S. 13. 482.

T, 6.
taberna S. 523.
tabnlae tribnum S. 71.
Tabularium S. 70, 2. 373, 1. 458.
Tacitus S. 27, 1. 71, 3. 175. 215. 223. 

240, 2. 4. 243, 3. 252, 2. 267. 268, 4. 
275, 3. 325. 351 f. 353, 2. 364, 1. 
366. 369. 373, 1. 3. 374 f. 383. 393. 
396, 2. 408, 3. 448. 483, 2. 521.

Tacitns, der Kaiser, S. 227.
Tanzer S. 269.
-dypa S. 14. 114.
■tazrizrp 7], S. 140.
razitzoi, ot, S. 140, 2.
razrtzÓY, ró S. 114, 1. 140, 3.
TaXaata S. 516.
rauta? rtuv arpartto-tz<uv S. 77.
Tanzfiguren S. 276.
Tanzkunst S. 271 ff. 524 ff. griechische

Benennung S. 273.
Tanzlieder 8. 278 f.
Tanzmeister S. 180.
Tanzscliritt, der, S. 321.
Tapowrlyot S. 239. 
rapavrtvapyew S. 239.
rapawwapypa S. 239. 253. 
rapavrwtCetv S. 239.
Tapdęiitito? S. 257.
Tarent S. 239.
Tarentini ludi S. 240.
Tarsos S. 107. 451 f.
Tatianns 8. 519.
Tauclien S. 515 f.
raupot, Natne fiir Jiinglinge, S. 103, 

511, 1.
ta'jpoza&d'|ta S. 104. 
raupoza&dnrt]? S. 104, 3.
Tauros, der Philosoph, S. 383. 432. 436. 
Taxen des Diocletianischen Ediktes

S. 586 f.
raęiapyot S. 466.
-dęt? 8. 12. 142. 203. 268 ; ot ev rajet 

pafhjrat 8. 408. 478.
taxus 8. 154.
rópat p7]Topizai S. 357.
-$X«zot 8. 358; Xófot S. 373, 2.
Teyvtzóv ró, in der Musik S. 322. 
Teclinischer Betrieb der Poesie S. 347.
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Technische Reinheit des Musikbetriebs 
S. 286 f.

te/wrat, dionysische, 8. 49. 55. 115.
120, 1. 307 ff. 476. 480; reptrai der 
Kriegskunst S. 567, 2.

Tegea S. 52. 65. 553.
tela S. 160.
Telamon S. 125. 186, 2. 187 ff.
Telchinen S. 299.
TŚXetot S. 8, 3. 70.
Telemachos S. 156. 229. 249.
Teles S. 465.
Telesidromos S. 200.
Telesilla S. 519.
Telephoros S. 473.
TeXerat, Studentenfest, S. 418 ff.
Tempelgesang S. 460.
TjjvsXXa xaXXivtxe, ais Zuruf, S. 192, 1. 
tenere dieere 8. 374, 3.
tensae S. 269.
Teos S. 49. 65. 133. 135. 214. 305.

309 ff. 317 ff. 437. 471 f. 508.
Terentini lndi S. 240.
Terentinus S. 240, 1.
Terentius S. 10. 385, 2. 509,1. 523. 525, 1.
Terentus S. 240, 1.
rśppa stpo^aę S. 197 f.
terminus beim Wurfe S. 197 f.
Terpandros S. 301.
TspSpeia S. 83, 1.
Tertullianus S. 179. 543. 
tessera S. 163.
Testament des Epikuros S. 406. 
Tetraden, gymnastische, S. 213. 492 1. 
Teuffel, W. S. S. 169, 1. 327, 1. 
Teukros S. 151. 153, 1. 154, 1.
Thaletas S. 295 f.
Thaliarchis S. 519.
Thallo S. 30. 33. 63.
SaXXot S. 328 f.
SaXXotpópot S. 288.
Thargelien S. 4.
Satróv (3dovjv S. 113.
Saupasta azouapata S. 351.
SaupaTOTOtoi S. 320.
Theano S. 519.
Theaterbesuch S. 513 f.
Theatermasken S. 99.

Theatralisches in der alten Rhetorik S. 385.
Oearpsw, Searpotę ypijaSat S. 428. 
flearpoM S. 373, 1. 424. 427.
Theben S. 65. 227. 250. 405. 493.
Seta pouaizyj S. 277, 2.
Theilung des Unterrichts S. 213.
Seto; a-o^p S. 281.
Ssttnę S. 374.
Oepa-a, Geldpreise, S. 329.
Separtzol afto^e? S. 329.
Themistios S. 362. 381, 3. 409. 428, 1.
Themistokles S. 52. 221. 354.
Themistokles, der Stoiker, S. 429. 
Osptaróy, tó, S. 549.
Theodektes S. 356.
Theodoretos S. 128.
GeoStńpetoi S. 359.
Theodoros S. 355. 540.
Theodos. Cod. S. 443. 454. 460. 585, 3.
Theodotos S. 430.
Theognis S. 109, 1.
Theognostos S. 230.
Seot itatpioi, TtaTpwot, YeveSXcot S. 335. 553: 

ęevtxot S. 335. 541.
Theokritos S. 5. 7, 2. 103, 3. 112. 139. 

206. 279, 1. 505.
Theomnestos S. 438,
Theon S. 32, 2. 429, 2.
Seotpop^rtuc S. 374.
Theophrastos S. 105. 350. 356. 400.

404 f. 514. 541. 559. 576. 579.
Theopompos S. 32. 331. 356. 488. 
Theoretiker der Erziehung S. 574 f.
Oeu)pł]Ttzóv, to, in der Musik, S.-? 322;

Osu>pł]Ttxóę S. 424.
Theorie der Beredsamkeit S. 355 ff. 376 ff.
Theorie und Praxis S. 391 ff. 584. 
Theoris 8. 541, 1.
fłeóę, ó TTjc ttoXsu){ S. 309.
Theoxenien S. 329.
Thera S. 65. 135.
Separata 8. 475, 1.
Therapne 8. 35. 219. 
&7)peu-iz^, 7], S. 98.
Seppauszpię S. 303.
Thermen S. 216. 493.
Thermopylen S. 365.
Theseen S. 122. 200. 239 f. 249.
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Theseeninschrift S. 4. 239.
Gjpeiiat S. 13. 410 ff. 553.
Theseion S. 414.
decst? in Wettkampfen S. 329; in der 

Rhetorik S. 365. 429; im Rechts
unterricht 8. 456.

Theseus 8. 122, 2; ais Vorbild der 
Epheben S. 331, 2. 389. 4ll ff.

decpoi S. 31.
Thesmophorien S. 512.
Thesmotheten S. 80, 1.
Thespia S. 65. 465.
Thessaler S. 104, 3. 250.
Thessalien S. 226. 249.
Thessalonike J. 65. 330.
Theten S. 151, 1.
Thetis S. 219.
Theurgie der Neuplatoniker S. 459 f. 
diacos 8. 135. 308. 409 f. 491. 553 f. 
diacaJr/]; S. 308. 553.
diasiunSe; S. 518.
Thierhetzen S. 102 ff. 105.
Tłiirlwatt S. 571.
Thorikos S. 115.
dópufloi S. 373, 3.
Thrasybulos S. 129.
dpacuSeO.ot S. 568.
Thrasymachos S. 555.
dprjazeia S. 535.
dpóvo? in Athen S. 404. 441 f. 446. 

ó avu> dpóvot S. 442.
Thukydides S. 2, 1. 9. 48, 1. 78, 2. 81. 

83. 84, 1. 89. 114. 119. 159. 178, 5. 
181. 195. 251, 3. 294. 362. 495 499.

Thuria S. 65. 66.
dupelizóę dpuv S. 307.
Thyrea S. 295. 365.
Oupsartzoi atetpowot S. 295.
dupsopa^ta S. 144, 3.
dupeóę S. 144 f.
Thyraion S. 176.
dupaukia S. 516.
dupwpuę, dupoupóę, S. 485.
ducia, ais Festakt, S. 132.
Tiber, der, S. 217.
tibiae dextrae, sinistrae, impares S. 326
Tibullus S. 38, 2. 217, 2. 531.
Timaios S. 95, 1. 320. 417. 562.

Timanthes S. 151 f.
Timokrates S. 406.
Timoleon S. 330.
Timotheos S. 228.
tiro S. 43. 70 ff. 140. 148. 
tirocinii dies 8. 43. 70.
tirocinium S. 70, 1. 72. 145. 455. 
tirunculi S. 386, 1.
Tisamenos S. 184. 193 f.
Tischbein S. 237.
Tischgesellschaften in Athen S. 405 f.

436 f.
Tisias S. 355. 
xidśvai ta óitka S. 130.
rideadat ra ouka S. 130.
Todtenfest S. 122. 126. 240.
Tolken S. 238.
toga libera S. 69 f. 
toga praetexta S. 66.
toga pura S. 67. 70.
toga yirilis S. 67 ff. 71. 245. 
Togengebung S. 70 f.
Toleranz der Athener in religiósen An- 

gelegenheiten S. 541.
tolutarii S. 236, 2.
tolutim cnrrere S. 236, 2.
TOiroi zowoi S. 364 f.
rónoę e<pj)|3izó;, vsavicziov, im Theater, 

S. 9. 49.
tormenta S. 166.
Topiutaroę, ó, S. 59. 
torąuere S. 176, 2.
ToSeiat S. 150, 1. 199, 4.
Tojeusw S. 144. 150 ff. 160, 2.
TO$aiq, aj, S. 150, 1.
ró$ov S. 154 f. 172.
T0$0«ÓV7] S. 150, 1. 
roęórat S. 80, 3. 136.
ToCónję S. 477.
Trąb S. 234.
TpapjkiCew S. 465 f.
tractare ąuaestiones S. 433. 456, 1. 458. 
TpappSiat dpuv S. 317 ff.
tragula S. 171.
Trajan S. 146. 353. 389. 590.
Trajansmonument S. 589, 1.
Trajanssaule S. 161. 
transyectio S. 247.
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Trebellius Pollio S. 103.
Triagmos S. 194.
Tpiazar.oi S. 64, 3. 
rpiazartoi S. 64.
-ptazrrjp S. 190, 2.
-tpia&iv S. 194 f. 
rpip<uv S. 395. 419.
tribunus militum S. 140.
rpiyopta S. 294. 
trigae S. 258. 
Tpizaitot S. 64, 3.
Trimalchio S. 205. 453, 1. 
tripndiare S. 326 f.
Tpirela S. 189.
-pirejew 8. 189.
Tpt-tpm; S. 66.
Trittsteine, fiir Reiter, S. 232 f.
Triumph S. 327. 334.
troare, truare S. 245. 
rpoyoę S. 250.
Troia ludus S. 219. 240 ff.
Troizen S. 563. 575.
Trompetenwettkampf S. 326, 1.
Tpocpsla, ra, S. 558, 1. 
rpo<pż) śz J3aatkśa>c S. 444.
Tpócptpoi S. 59 f.
Tpocpipo; S. 54.
Trossuli S. 245. 250.
trua S. 327, 4.
Trullanische Synode S. 420 f.
TpuoinTOo^, rp-jtsmTrav S. 230. 
rpusnntoj S. 230.
tubicines S. 161, 1.
Turnebus S. 164, 4.
Turnfahrten der Epheben S. 90 ff. 97. 
Turngiirtel S. 485, 1.
-ruitrew S. 169.
Typus eines Professors S. 422, 5.
TupawiOT zarTjyopiai S. 370.
Tyrtaios S. 303. 568.
Tzetzes, Joli. S. 280 f. 320, 1.

II, ou.

Uebereilung im Unterricht S. 378 f.
Uebersetzungen aus dem Griechischen 

S. 340. 383.

Uebungen, rhetorische, s. TrpofupaapLaTa.
Ullmann S 428, 3. 460, 1.
Ulpiani S. 589, 1
Ulpianos S. 31.
Ulpianus S. 583.
Umgang, mit edlen Mannern, S. 3; Um- 

gang fiir Umzng S. 116.
Unger, G. Fr. S. 119, 4; 295 f. 302. 

365, 1.
Uniform der antiken Heere S. 147.
Unterlehrer S. 445.
Unterricht in der Musik S. 303 ff. lite- 

rarischer S. 334 ff in der Rhetorik 
S 353 ff. in der Philosophie S. 390 ff. 
437 ff.

Unterrichtsjahr der Epheben S. 119 ff.
Unterrichtsldhne, siehe unter pisSóę.
Unterrichtspausen S. 388.
Uranos im Eid S. 61.
Urlichs S. 252, 2 268, 2.
Usener S. 10, 4. 306, 1.
Ussing S. 354. 371. 376. 562. 
utriculariornm Collegium S. 220, 1.

V.

Valentinian S. 217.
Valerius Flaccus S. 39, 2.
Valerius Max. S. 75, 1. 160. 252, 1. 348.
Yalesius S. 241.
Fan Dale S. 8.
Varro S 149, 3. 170, 2. 6. 231. 1. 252. 

265, 1. 270, 2. 360. 521, 1.
Vegetius S. 75. 78, 1. 92, 1.113.140, 1. 3. 

146 ff. 158. 159, 1. 160 f. 164, 2. 165. 
167. 170, 6. 173. 175, 1. 217, 2. 232.

Veleja S. 590.
velitaris hasta S. 171 f. 
velites S. 172. 252, 1.
venatio ludiaria S. 102 ff.
Verbindungen, Verbriiderungen der 

Studenten S. 409 ff. 553; religióse 
S. 553.

Verfall der Erziehung S 345. 577; der 
Studien S. 448 ff.; der Gymnastik und 
der Ephebie S 485 ff. 531.

Verfolgung der letzten griechischen 
Philosophen S. 459. 404. 578.
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Verfriihnng des Alterstermins bei den 
Rómern S 68.

Vergil S. 36, 2. 41, 1. 2. 152. 155, 1. 
156, 1. 161, 4 170, 3. 171. 173, 2. 
174, 1. 176. 185. 205, 2. 211. 221. 
228. 234, 4. 235, 3. 240 ff. 250. 254, 1. 
258, 1. 268. 272. 325. 386. 412, 4. 
414, 3. 531.

Vergleichung der Erziehung im Alter
tum und in der Neuzeit S. 590 f.

Verhaltniss der Erziehung zur Religion 
S. 532 ff; zum Staate S. 554 ff.

Verse der attischen Epheben S. 337. 
Versetznng ais Stratę S. 160.
Vertumnus S. 268.
veru, yeruculum, yerntum S. 173. 
Vespasian S. 353. 361. 453.
Vestalinnen S. 49.
yesticeps S 70.
yestis pura S. 67.
via sacra S. 268.
yibrare S 176, 3.
Victor Aurelius S. 443, 3.
Viergespann S. 258. 261. 263.
Viertheilung der Wettkampfei' S. 14 f. 
Vieth S 160, 4.
virga S. 234, 4.
Virginia S. 523.
Virtuosentum S. 205.
Vischer, Willi. S. 162.
Visirinstrument S. 167.
vitis S. 75.
Vitruvius S. 561.
Voemel S. 22, 1. 27 f. 50.
Vbi0t, G. S. 403, 3.
Vol.kmann S. 358, 2.363, 2. 364 f. 373, 2. 

377. 388. 431, 1. 438.
Volksbildung durch Orchestik S. 293. 

554.
Volksfeste S. 277. 530 f.
Volkslied S. 273. 277.
Yolljahrigkeit, in Athen S. 22 ff, in Rom 

S 67 ff.
Volquardsen S. 548, 1. 549, 1.
Volte im Reiten S. 235.
Voltigirbock S. 232. 262.
Voltigirstange S. 232.
Yopiscus, Flav. F. 103, 1.

Vorlesungen, private, S. 374 ff.; offent- 
liche S. 382 f. 433 f.

Vorrichtung beim Bogenschiessen S. 156.
Vorstellung der Epheben im Tlieater

S. 49. 85.
Vortanzer S. 298. 300, 2.
Vortrag, der, Forderung durch Orchestik 

S. 286. 290 f. 321. Probeyortrage der 
jungen Redner S. 385. 388. Vortrage 
fur die Schule ausgearbeitet S. 430 f. 
exoterische und esoterische S. 433; 
juristische in Rom S. 433; Vortrag 
des Aristoteles S 434 f. zusammen- 
hangender Vortrag S. 456; praktischer 
S 456.

W.
Wachsmuth, Curt S. 94, 1. 123. 131, 2. 

132, 1. 133. 138, 1. 2. 200, 3. 305, 1. 
333, 2. 3. 4. 363, 1. 396. 407. 424, 3. 
425.

Wachsmuth, Willi. S. 59. 86, 1. 89. 
414, 2. 547, 1. 560. 562. 2.

Wachtdienst der Epheben S. 78 ff. 
Wachtelkampfe S. 103.
Wachter, der Stadt, S. 3. 79 ff.
Waddington S. 104, 3. 135, 1; siehe

Le Bas et Waddington.
Waffeneid S. 29.
Waffen ais Siegespreise 330. 
Waffenlanf S 122.
Waffenspiele S. 240 ff. 283 ff. 297 ff. 
Waffentanze 269.
Wagenlenker S. 227. 264. 267. 
Wagenrennen S. 186. 195. 248. 267. 
Wagner S. 246.
Waisen, in Athen 8. 21 f. 25 48. 85.90. 
Waisenpflege in Rom S. 588 ff.
Wanderlehrer S. 342.
Wandern, ais Bildungsmittel, S. 107. 
Wanderredner S. 376. 882.
Wandertruppen S 114 f.
Waschen, das, in der Sagę S 500. 
Wasielewski, von, S. 273, 4.
Wasserfahrten der Epheben S. 125 f. 

215 ff.
Wassertauche, die, S. 218, 2.
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Watteribaćh S. 363, 1.
Weber, K. Fr. S. 217, 2. 361, 2. 405, 1.

420
Wecklein S. 201.
Wehrhaftmachen S. 27.
Weibliche Bildung im Altertum S. 498 ff. 
Weihegesclienke der Epheben S. 119. 121. 
Weitsprung S. 196.
Weitwurf S 197 f.
Welcher S. 109, A. 271, 2. 280, 1. 310. 

393, 2 471, 3 475, 1. 519, 4. 541,1.
Werther, Heinr. S. 269, 3.
Wescher S. 542, 1.
Westermann S 22, 1. 23. 355, 2.
Wettfahren S 254 ff.
Wettkampfe der Clióre S. 285 f. der 

Kiinstler S. 307; literarische S. 317 ff. 
der Beredsamkeit S 358. 396.

Wettlauf S 118. 122. 200 ff. 264; der 
Madchen S. 506.

Wettreiten mit Fackeln S 200.
Wettrennen S. 225. 254 ff.
Wettstreit mit Gottern S. 279 f.
TFiese, L. S 501, 1. 518.
Wieseler S. 39, 2. 40, 1. 2. 
Wttamowitz-Mollendorff S. 510 , 2.
Winkelmann S. 277, 1.
Wissen und Konnen S. 376.
Wissenschaft, dereń Scliranken im Alter

tum S. 344. 346 f.
Wittich S. 360, 2
Wolf, Fr. -4. S. 364.
Wolf, Joli. Chr. S. 520, 7.
Wollenknaul ais Symbol S. 517.
Wood S. 135, 3.
Wower S. 509. 523.
Wiirdentrager der Epheben S. 462 ff.
Wurfgeschiitz S. 166 f.
Wurfmaschinen S 165 ff.
Wurfweite S. 170, 1. 174.
Wyttenbaeh S. 382, 4. 492, 3. 574, 1.

X.
~ — £evot S. 54.

Kenophon S. 6. 7, 6. 8, 3. 14. 18. 30, 1. 
35, 1. 57, 1. 58. 59. 60, 1. 77, 1.
82, 1. 86, 2. 87, 4. 88. 95. 97 f. 99 f. 
101 f. 108. 111. 112. 114, 1. 115 f. 
130, 3. 139, 2. 140, 1. 149, 4. 150, 1. 
157. 159. 160, 2. 166, 5. 170, 1. 171. 
181. 183, 1. 191. 209. 210, 4. 226, 2. 
231 ff. 236. 243, 1. 249, 3. 4. 250,
1. 2. 3. 251, 3. 256, 2. 257. 274, 2.

I 288. 1. 294 f. 302, 5. 318, 2. 330, 3.
409, 1. 410, 2. 433. 467. 473, 1.
479, 4. 480, 3. 503. 505, 2. 507.
510, 1. 511. 512, 1. 559, 3. 567.

$i<ptv8a S. 302.
S. 288. 302.

£óavov S. 131.
Xuthos S. 413.
£óXov avTtTU'7tov S. 156.
CuGTapyyjc S. 308. 483 f. 
xystici S. 483.
$uaxóc S. 483.

z, c
Zahl der attischen Epheben S. 91. 114. 

497.
Zalm S. 525.
Zaleukos S. 562 f.

. Zangemeister S. 144, 1.
Zaubermittel im Zweikampf S. 210. 
Zehetmayr, Seb. S. 18, 3.
Zeilenzahlung S. 363.
Zell, S. 4, 315.
Zeller, Ed. S. 433, 2. 
Zeltcommandant S. 116 f.
Cqp.iat dpyjpiza1’ S. 388.
Zenobia S. 227.
Zenon, ein apyiepeuę S. 104, 3.
Zenon der Pliilosoph S. 393. 397. 400. 

432.
S. 351.

| Ceuyoc itop.TO.zav S. 132.
Zeus im Ephebeneid S. 30.
Zeus Agoraios S. 61.
Zeus Ammou S. 131.

ęeuoi S. 14. 51. 53. 54 ff. 486. 494. 497.
Xenokrates S. 399. 405. 407.
Xeno-5 anes S. 492.

Zeus Eleutherios S. 133.
Zeus Enyalios S. 135.
Zeus TOtfę S. 33. 553.

Grasberger, Erziehung etc. III. (die Ephebenbildung). 41
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Zeus Serapis S. 325, 2.
Zeus Soter S. 128.
Zeus Tallaios S. 61.
Zeus Tropaios S. 126.
Zielwurf S. 197 f.
Zóllner S. 447.
<o>Ypaoia S. 318.
Ciuypaotaę ayiuy S. 317.
Zonaras S. 421.
Zosimos S. 54. 165.
Ziigel im Wettrennen S. 258.
Zumpt S. 221. 361, 1. 394 f. 398, 3. 

399 f. 402 f. 407. 409, 2. 422, 4. 
424. 431, 3. 432. 441 ff. 445. 452. 
454. 460 f.

Zuschauer bei den offentlichen Spielen 
S. 257. 277.

Zuvorkommen, das des Redners, S. 378.
Zwangsdiatetik S. 345.
Zwei Curse der Epheben S. 57.
Zweifache Thatigkeit der Lehrer S. 

381 f.
Zweigespann S. 258. 261. 263.
Zweitheilung der Bildungsmittel S. 271. 

335; der Schiiler S. 382.
Zweitheilung der Zoglinge S. 4; der 

attischen Epheben S. 53 ff. 200. 497; 
in Rom S. 72 346; der Docenten an 
der athenischen Hochschule S. 429 f.










