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De Platonis proprietate quadam di cen di

scripsit

Oberlehrer Dr. Reiter.

De Platonis proprietate quadam dicendi quamquam scripturum me esse promisi, tarnen ut 
ea vere Platonica appellanda esse videatur, ab antiquissimis linguae Graecae temporibus pro- 
ficiscar atque omnes deinceps Graecorum scriptores in judicium vocabo.

Verbum quod est xtvävvevetv de quo nunc acturus sum ñeque apud Homerum ') ñeque 
universa quae vocatur Homeridarum aetate reper i tur atque ctiam nomen tritissimum xMwo$ ab 
illő saeculo xtvdvvœâst quod praecipue avà'ço~v та лто^роѵд àteyetvá та xvțiara nobis proponit 
plane abhorret. Unde hoc factum esse putamus ? Quid periculum esset heroes illi omnium 
longe fortissimi animo conceptum comprehensumque habebant ita ut ne Hectora quidem puderet 
consternatum mortis periculo unum temporis momentum de fuga in urbem cogitare aut de vita 
ab Achille petenda; sed numquam ubi vita agitur xi'ràvvoç est, sed лóvoç, ŕ’oyov, xaxóv, num- 
quam ёліхМѵѵоѵ, sed âÀeyetvóv, ¿QyaXêov, ха/.илоѵ, multis alüs locis periculum non voce sua 
significatur sed corporis animique perturbatione ; quamquam alienum non erat a poeta ubertate 
ac varietate elocutionis praeter omnes excellentissimo qui cum synonymorum copia abundet tum 
verborum quae vocantur алaž- sióiévá, his queque facultatibus uti praesertim cum ne metro 
quidem dactylico displiceant. Illud quidem verbum xt/v&vvsvsiv propter formam spondaicam 
Homero ёлеа inprimis meQÓ&vm diligent! minus ap tum erat, nomen autem quod est xCvôwoç 
faci Ilimé in ver sum recipere ei licebat ut агйдюло^, ïpiuooc, alia.

Quid? terminationem vvoq Homeri nomina suffixam non habent? At ne post quidem 
nomina substantiva in vvoç exeunt nisi haec tria: xívâvvoç svdvvoç fiótivvoç, quorum hoc quidem 
apud Xenophontem legi uno loco Oecon. 19, 3 (idem signifient quod ßotyos) et apud Clitodemnm 
ap. Athen. IX, 18 p. 409 F (Müller FHG I. p. 363); ex Aristotele affért Bonitz quinqué locos, 
e Theophrast! HP. Stephanus duos, e Galeno unum.

i) Od 23, 303 in uno Marciano legitur pro otw2ov varia lectio xMvvov, non posse legi ipso numero 
versus apparet.
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evítwog 2) autem nomen magis tratas cuiusdam Atheniensis est indique ab Aeschylo sum tum 
esse videtur duobus locis qui sunt in Eum. 269 Լ/лёуад Atöijg èaùv evOvvog ßqormv') et in 
Pers. 819 (Zevg тоь хоЛаатцд тшѵ ѵггеохоіітстѵ ауаѵ Фооѵіциітьчѵ ênsotiv, el’ÿvvoç ßaovg)3).

2) Haec forma nominis extat, ut exemplum afferam, in Aristo telis de Atheniensium republica libro 
(XLV I I I, 4 ed. Kaibel-Möllendorff), de quo loco Harpocration s. v. Лоуьвтаь „dtíí'ZíxTtZt 7 it o i тоѵтшѵ Лоі- 
otOTtÅ. ijç év ту ’A&yvaímv поХітеСф, tv էհ t åeixWTai on ňmytQovrsí rmv ev&vvmv“ i- e. nom. plur. est 
ti'yHvat., apud Photium qui glossam Harpocrationis repetit, legitur tvüvvoç.

3) Omisi aQTWOç, quia de terminado ne pro certo nihil affirmari potest. Laudat Hesychius, sed 
Thucydides V 47, 11 Argivorum quosdam magistrates appellat uj, açvvvai, eosdem Plutarch. Moral, pag. 291 D 
ùytrvovç (cf Lobeck. Prolegg. p. 228). Verba denique quae sunt "Oh’voç, 'Âyáthivoç, Xàyi'voç seu Xctyyvoç 
(Xayorv ?), yvqivoç et yéçvvoç (e Stéphane Byz. affért Lehrs Herod, tiłoL ñ'-XQ. P-349 not. 43 = p luxoòç 
ßargaxos), ffíyvvoç (ffißvvrf), neutra aßgvvov et xáovvov sive xáootvov, haec omnia omni re obscurissima 
plane neglego nemoque speret, ut ait Lobeckius, quicquam de eis non prorsus improbabile dici posse.

4) Pathol, prolegg. p. 226 Lobeck : „anadromen genetivi . . grammatici etiam de õgxvvoç, cuius 
primitivam est latinum orca, xivàvvoç et aliis pronuntiant, quorum origo ultra memoriam jacet. cfr. Paralipp. 
138 et 170.

ünum igîtur usitatissimumque quod vocatur abstractuin nomen est xivâvvoç atque differt, 
ab duobus illis ea quoque re quod qualem habcat originem disceptatur, illa a verbo ev&vvoi (evüvg)- 
a nomine ßiitto; déri vanda esse apparet. Ac primam quae sit prima pošitie disceptatur, siqui 
dem auctore Choerobosco aeolici illi poetae Alcaeus et Sappho acolicc nominali vum fingunt 
xbvåvv (Sappho : тоѵ xívSwoc, Alcaeus : тю xivåvvt), unde technieus iile et alii „usitatum 
ô xMvvoç extitisse summit“ Lübeck. Paralipp. p. 170 4) Etymum vero Etym. Magm derivat 
a xbvelv та; odwag, ab eodem verbo nee tarnen ôSvv«ç cogitantes e nostris quidam philologis 
— Prellwitz Etymol. Wörterbuch ipse quoque affért xivelv, exploratum esse negat —; Fickio 
or tum esse vidotur ex eadem radice skad, skid, unde sanscriticum khidvan, ita ut significet 
„Zerren“ „bekümmern“ (cir. Curtius Grundziige 2 p. 218); alios qui de ca re scripserunt laudat 
Ebeling, in lex. Homérico s. v., ipse consulere non potni. Ego in hac causa pro certo affir- 
maturus sum nihil; sed si Fickio placet a radico skad verbum ducere, mihi liccbit ab ca radice 
quae verbi latini est cadendi, praesertim cum significado (nostrum „Fall“ „kritischer Fall“) 
aptior esse videatur. Sed si quis desiderot in lingua Graeca hanc cadcndi radicem, primam 
Homeri illud xexáSovro inde ducendum esse existiman! itemque dno-xaòém Hesychii glossam 
(«пУегесо) xexadíjöm xsxadwv (cfr. Curtius 1. c.), deinde dxcdvóg inde ipsum quoque oriundum 
esse ego arbitrer : ipsum Hesychium quidem hule quoque verbo eau dem subicere radicem, 
interpretatione élus dxbdvoréoovg dadeveoréqovg clucet.

Hic quaerat quispiam num praeter haec tria alia in lingua Graeca huiusmodi nomina 
omniiio sint nulla. Sunt sane nomina propria aliata ab Herodiano ттеоь dtyo. 287 (Lehrs p. 
349): Пауѵѵод, Adfwvog (cfr. Lehrs ո. 46; Lobeck Pathol, prolegg. p. 227), Maotavdwóc, 
BtAhrvóç, a Lobeckio 1. c. collecta : ПоХтѵтод (ô'çoc) ex Anecd. Bachrn. I, 449, ՛Pócyirvoç 
(Thcognost. catal. II, 68), "Ogdwog (mens Los bi apud Theophrastum), Siyo^vot (Apoll. Argon. 
IV, 320), alia e scriptoribus serac aetatis quorum ñeque nomen constat ñeque etymon nee pro
sodia ñeque extare videntur quae significant. Sed utut res se habet, sunt prefecto nomina 
propria nonnulla in - wo; exeuntia. Sunt vero etiam adiectiva, sed praecedit terminationem 



aut ff aut off, atque v breve est (v. Heredián. 1. c.). Homerus habet haec : удУоаvvoç5) (in 
JL sexies, in Od. bis), деолооѵѵод (in hymn. Cer. 144), mawoç (sexies in Jl., semel in Od.), 
Уадаілѵос (bis in JL), quorum ilia tria Lobeck. prolegg. p. 231 sq. a no minibus, hoc unum 
yâoGvvoç propter paronymorum novitatem raritatemque a verbo potius macroparalecto repetendum 
esse existimat6) (de correpta vocali con fért ßaaxaivi» ßâoxavog). Reliqua huiusmodi adiectiva 
Lobeck. affért haec: óovXóowoç, sraigoauvoç, xovqóovvo;, úg/ióavvoç, yeivóavvoç, evtpgóavvoç, 
(pdofpgóavvoç, pavróavvo;, ragpóavvos, удУоаѵѵос et xrfióai>voç, уюшюѵѵ<к, quorum originem et 
progeniem exposuit 'Enaivoymviaç7) illc p. 231—235.

5) Unum est adiectivum apud Homerum, quod idem substantive terminatul- — oavvn (semel in Jl.)
6) Affért ex Geopp. VI, 5 o<֊vvo; (Hesych. s. v.), yXi)xó՝§woç e Du Cange. Пауѵѵоі supra 

commemoravi.
7) Lobeck ipse se hoc nomine appellat.
8) Bvvr¡ apud Lycophr. 107 nomen est Leucotheae, cfr. Preller-Robert I4 p. 602, 1.
9) **c [ivvr¡ (Od. 21. Ill) et ă/uwa Lobeck. Path El. I, 19: „ațxwa лада то jjivvïj ՛/) jtoócpaGiç 

и է т à. rov sштатіхоѵ « E M 8, 25 quibtis nonnulli latinum moene apponunt, unde praemunire dicitur pro 
praetexere, assumtis germani cis vorschützen, Vorwand ; sed ali s diversa videntur vocabula.“ De а/лѵѵа Stephanus 
sic : „neminem vocábulo recentioribus usitatissimo ante Philonem et Plutarchum, cuius locos plurimos v. ap* 
Wyttenb , usum reperiri animadvertit, Lobeck (Phryn. p. 123 )“

101 Հ (pgvvt], ò <pqwoç, cuius nominis non scriptura solum ambigua (est v. Jacobs ad A el, 569), sed 
cum terminatione nonnumquam etiam significado mutatur v. Schneider ad Nicandri Alex. v. 570 qui illud rubetae, 
hoc ranae nomen esse declarat“ Lobeck. Prolegg. p. 31.

11) Lobeck. 1. c. n, 24 : zleXcpwíj őgáxayv Dionys. Per. v. 441. Sehol, confert cum homérico Xéotv 
ryiyéveiog, terminationem femininam cum epitheto fetrinae proprio.“ De universo huius nominis usu v. Preller - 
Robert Ի p. 239 ո. 2. 257 ո. 4.

12) Iam apud Homerum legitur Jl. VII, 141. 143.
13) Tdfiwai ap. Strabonein p. 448 urbs in finibus Eretriensium prope Euripum ; apud Herodotum VI,

101 traditum est Téfievos, quod Valckenarius mutare voluit in Ta/ivvaç.
՝4) aioyOQ, non (uGyvvg habet Homerus.
15) Demeter yatuvvr¡ a Pausania commemoratin' ; cfr. Preller-Robert 14 p. 750. 776.
,6) Saepius jam Homerus adhibuit.
17) aißvvTj supra commemoravi.

Et quoniam accuratius de his no minibus disserere coepi, ut forma huius de quo ágim us 
verbi quam plurimum undique illustretur, hic mihi liceat ea conferre quae in — wr¡ et — 
avvr¡ exeunt, de quorum prosodia Herodianus 1. c. dicit haec : „Bisyllaba in wr¡ exeuntia 
B tivi]8), fj,vvr¡9 10 11 12), Фдѵѵц '") producunt vocalem (excepto ywg), trisyllaba in — avvrj corripiunt, 
in —vvr¡ ancipitem habent. Longum est v in verbis deXtpvv-g]1) XeXvvt], breve in xogvvr¡1а) 
Тацѵѵц 13), rogvvr¡ apud Atticos longum, apud enteros etiam breve v habet.“

Huius modi nomina Lobeck (Prolegg. p. 223) collegit haec cum verbis contexta: a/ivva '2) 
¿ѵУѵѵа aW/iwq 14) годѵѵд, cum nominibus xogiívi¡ (xóguç) %eÁvvr¡ (%etXoę) deXcpi'i>r¡ sive SeXtpúvgç 
(zleXcpoí) (draco Python). „Urbis T á livrai et Cereris y au ŕ v ry 15) quae sit prima positio 
(Xá/лѵѵа an Xauvvg) et quod etymon dicere nescio. ôôvvt]16 17) sunt qui cum Svr¡ cognatum 
putant (ut òvgouat. òôvgofiai) n),
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Venio ad ea quae mihi extrema enumerare proposueram nomina quae exeunt in — oavvr¡, 
quae „quo magis familiaria sunt poetis, eo minus conveniunt accuratae et politae orationi“ 
(Lobeck Prolegg. 237)18).

18) „Apud atticos quidem scriptores unum reperitur simplex dtxatoGvvt]. Ñeque copúlala üli susce- 
perunt nisi ea quae ab adiectivis in—дуг exeuntibus derivata sunt“ Lobeck Prolegg. 237, ubi exempla et atticorum 
et extraneorum collecta sunt.

19) Prolegg. p. 232.
a”) ibid p. 236.
2I) Liceat mihi h. 1. quia nomen Homeri prae se feront quamquam multo posteriores poetae quicunque 

tueront, Batrachomachiam affere et certamen Homeri, quorum carminum illud quidem quod auctor est Lud- 
wichius, vir doctissimus, aetate belli Persarnm ortum esse, in versu 9 habet haec :

Míç поте diApaXéoç, yaXétjç xivdvvovdXv'Saç.

Primus enim Homerus laetatur et abundat his nominibus, libertas autem hic ut semper 
fere „¿v rolę 'O/j/faov peyáXoie âeínvoiç“ (Athen.) coniuncta est cum rarissimis nominibus quae 
uno loco inveniuntur. Jam vide quae finxit Homerus, omnia fere a Lobeckio congesta, pauca 
a me addita : ßgiBoavvt] JL V, 389; XII, 460. yt¡9offvvr¡ Jl. XXI, 390; hymn. Cer. 437. 
dairgoavvq Od. XVI, 253. âovXoffvvij Od. XXII, 423. ágr¡aroavvr¡ Od. XV, 321. іттоаг-ѵі] Л IV, 
303. XI, 503. XVI, 776. XXIII, 307. Od. XXIV, 40. xeqSoowt] Jl. XXII, 247. Od. IV, 451. 
XIV, 31. рахХооііѵц Jl. XXIV, 30. țsi/voavvt] Od. XXI, 35. nXayxroGiJVt] Od. XV, 343. 
ragßoorvt] Od. XVIII, 342. ro'Șoavvt] Jl. XIII, 314. 19) àyavotpgoGvvt] Jl. 24, 772. Od. 11, 203. 
àf.Gítpgosvvt] Od. 15, 470. dq.Qo<rím¡ Jl. 7, 110. Od 16, 278. 24, 457. «zpgqoowg Od. 17, 
502. ètprifxoGvvt] Jl 17, 697. Od. 12, 226; 16, 340. țiet)t]ț.io<n>vr] JL 13, 108, 121. opoqgoavvt] 
Od. 6, 181 ; 15, 198. naXaiopoavvt] Jl. XXIII, 701. Od. VIII, 103 (cf. Ludwich. in ed., Lobeck. 
Prolegg. p 236), 126. aaotpgoavvq Od. 23, 13, 30. avvr¡fioovvt] Jl. 22, 261. vnofhj/jioavvij Jl 
15, 412. Od. 16, 233. %a2.ig>goavvt¡ Od. 16, 310 20) ; non attulit ex Homero doXotpgoovvt] JL 
19, 97, 112. inig>goavvt¡ Od. 5, 437; 19, 22. Evtpgofftht] Od. 9, 6; 10, 465; 20, 8 al. xXenroovvî] 
Od. 19, 396. p.avtoGrvî] JL 1, 72; 2, 832. Od. 9, 509. pvr¡pofívvr¡ JL 8, 181. rexroovvi] Od. 
5, 250. (fcXotfgoovvT] JL 9, 256.

Hymnorum vocabula liuius generis sunt liaec: dgt]Gpoavvr¡ hymn. Cer. 476. rXr¡poavvt¡ 
h. Ap. 191 (Archílocho adscribitur a Lobeck. Prolegg. 235). tpgadpoavvt] n. Ap. 99 (Lobeck. 
ibid. 235). His quae dixi homeruns verbis quae alia alii deinde scriptores adiecerint, Lobeck. 
1. c. 235--240 exponit : luculentum profecto exemplum quantum poetis maxime epicis auctoritas 
valeat Homeri.

Haec habui quae de terminatione nominis de quo agimus xivdvvoc dicerem: age nunc 
vela demus quaerentes quis fuerit post Homerum qui primus verbo uteretur, ut ad Platonem 
veniamus apud quem deverti volueramus. Et quoniam nullum aut apud Homeridas qui vocantur 
aut apud Hesiodum21) aut apud quemquam cuiuslibet generis auctorum 22) huius nominis extat 
exemplum, praetervehimur hős omnes celeri cursu usque ad sextum fere a. Chr. saeculum 
philosophicum quod appellatur quoad appellimur ad Solonem : hic nobis primum occurrit nomen 
quod quaerimus in veršu

nd tn dé iot, xívdvvoç in égypaoiv, ovdé rtç oidev, 
g péXXet, tíyýíuv, xgqparoç dgxopévov (Bergk-Hiller 12, 65) 

quod idem legimus apud Theognidem in versu 585:
’O*’
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llãm/ѵ toi xMvvos етт royarte tv, ovšé tlç oldev, 
m¡ oytfiriv (léXXei, Trotyy/iaroç ttoyoaŕvor.

Duobus apud eundein aliis loéis scriptum habemus, in versu 637, 
еХттіс xal xivSvvoQ '23) èv іІѵі/qcónoiatv d notai" 
orr o ւ у «о yaXenol dar/xoveç d juj,óc f-oo t 

in veršu 557

hoc autem de quo idem vir praestantissimus per litteras certiorem me fecit, summám esse rhetoris Alcida- 
mantis, aequalis Isocrati, sed quae nunc est forma carminis post imperatorem Hadrianum factum esse, versum habet 
hune (Goettling Hesiod, ed. If p. 321, 3) :

oíç avròç xívôvvoç ¿tù nqayibsïoiv տ՚որրա (?)
Atque ne hoc quidem h. 1. praeteribo praeter հօտ duos versus hexámetros unum tantum in poesi Graecorum 

quam quidem inquisiverim invenir! apud Aeschinem', qui in ea quam in Ctesiphontem bábuit oratione (§ 190) epi
gramma laudat eorum statuae inseriptum qui ¿nó (¡>v)ñfi тоѵ օտov хаттууауоу :

Tornó՛ àoíi^ç svsxa crtyávotç èytoatoE naXaíybuv 
áralos ’Afhjvaiiov, oí поте iovç dSíxotc 

xk.oiioiç aoÇaviaç tio (moí, ttoZecoç xa.vana.vEW 
TjQ^av, xívSvvov móuaatv àoátJtEVOb.

casu factum esse putas an adeo antiquissimi omnium poetarum Homeri exemplum et auctoritatem secuti sunt 
omnes deinceps usque ad հօտ quidem, quos extremos perscrutar! licebat, Theocritum, Lycophrontem, Callimachum, 
Apollonium, Nicandrum et — Musaeum, ut unum ex illa aetate commemorem ? Nonnum et Quintum Smyrnaeum 
.jam non potui pervestigare. Compositum naoaxivôvvEÍoi Aristophanes in dactylico hexámetro habet, in Eq. 1054 : 

toító yé vot, ПацЛаутѵ naQExwSivEVtiS i.ifcíh>obcíç.
22) Charonis quae verba ipsius siut in fragmento xvÍGEinv 13 (ap. Millier F.H.G. I p. 35), quae ejus 

qui laudat, Tzetzes ad Lycophr. v. 480 cognosci non potest lèvÊTvyé itvi . . . xwSvvevovG(¡ xal tiêZZoѵпц 
<pi)aqr¡vai}.

23) L. Schmidt Ethik И, 70 vertit „Gefahr“, vereor ne rectius: „Hoffen und Wagen“.
24) v. Mullach. Ph.G.F. I, 216.

<l>oú'Qtü՝ xívóvvoçtoi èrdîvoov іататас ах/.ii¡g . . 
aZZove nóZZ‘ e’îetç, ăZZore mivoóieoa.

Simonides autem Ceus primus compositum habet in fr g. 18,3 
änovov ovô' ăgdhvov ovó’ dxívóvvov ßiov 
íç yíjçaç fît xo vio TsZéoaavzsç 

et in írg. 49

Aeschylus

tau xaî, atyãç dxívávvov yśąaę.
(ed. Kirchhoff, Fragmenta cd. Nauck) xívSvvoç habet his

¿yro Ծ(ք>տ í) á ip іи xàvà xivăvvov ßaXcö Ikt ipafí àâeXtpòv rov i fió v . . . 
/toorzi’ nvpvSs хіѵдѵѵш ßaXelv.
TtQOtpoyvtñv ró v . . vri \l)ím aébev xívSvvov. 
Xopffiuk хеХеѵшѵ zóvâe xívSvvov льойѵ.

Hine priusquam ad Pindarum provehamur, com memorare mihi liceat in Septem qui
vocantur Sapientum sententiis unam esse eamque Cleobulo tributam hane : Mr¡ óiipoxívêvvoç 
¿<ro24), aliud néscio cuius eorundem sapientum dictum prae se fért verbum xi/vSvvsvsiv; sic enim 

In tragoediis
quattuor locis :

Sept. 1012:
Sept. 1032 :
Agam. 847 :
Choeph. 262 :



iile: xivdvveve удоѵціотдշտ). Սէրս raque verbum hoc loco primurn adhibitum est; sed quoniam 
de his dictis vix quicquam certum affirm ar i potest, omittimus duo exempla et verbi quidem 
xivdvveveiv auctorem nuncupamus Pindarum Thebanum. Is enim uno loco, Nem. V, 14, prae- 
dicat: aldeo^ai /try« eineZv év dix հհ те fir¡ xexivdvvev/révov („wenn etwas die Probe des Rechtes 
nicht bestanden hat“); Aliis sex loéis adhibuit nomen25 26), tribus compositum àxíydvvoç27). In 
fragmentis quae extant nihil invent hac stirpe oriundum.

25) Mullach. p. 217.
26) 01.1,83; 5,16. Pyth. 4, 71. 207. Nem. 8, 21 ; 9,35.
27) Ol. 6, 9. Pyth. 2, 68 ; 4, 186.
28) ОС. 564. Ant. 42.
շ9) Ph. 502.
s°) Valckenaer de Herodoti loco sic: „xivdvvevovöiv eivai — „esse videntur“ sive „sunt“ ; et 

doxovffiv eivai saepius adhibetur pro elßi. — Stein : xivdvveveiv = doxeiv in dieser den Attikern geläufigen 
Bedeutung nur hier. — Abicht : „Oft so bei den Attikern“, quod de Atticis universis falso dictum esse 
infra decebimos.

31) Nomen xívdvvoç legitur III 69. VII 50, 20. VIII 65, 18; compositum adiectivum èmxívdvvoç 
VII 239.

32) Quem Beckius in indice quantum affért locum Epist. IV lin. 44 videre mihi non licuit. — Composita 
poeta non finxit nisi èmxívdvvoç Scyr. frg. 683 (ed. Nauck.) et axívdvvoç Med. 248 (a. ßiod) Iph. Ani. 17 
(a. ßiog) Bhes. 588 (ctxivdívroç хтаѵеіѵ). Nomen xivdvvev/ia legitur in Iph. Taur. v. 1001 et in Antiop. 
frg. 194. nomen xívdvvoç his locis : Androm. 86. Hecub. 5. 244. Phoen 723. 1080. 1229. 1261. Ilippol. 1019. 
Iph. T. 90. Rhes. 154. Cycl. 352. Herach 148. 504. 758. in fragmentis Alcmeon. 68. Inus 406. 419. incert. 
1039. — E fragmentis tragicorum adespota liceat mihi h. 1. commemorare 170 et 462 cum nomine axívdvvoç.

Ñeque nomen ñeque verbum piacúit ei, quem nunc adimus, Sophocli. Bis usus est nomine 
xivdvvevfza28), semel adverbio ешхМѵотд29 * 31), quae verba а nulla priorum ficta seriptorum vidimus.

Bis igitur usurpatum invenimus verbum xivdvvevот, a septem quodam supientum et a 
Pindaro atque ita ut significare! idem quod nomen, latine „periclitări“ ; jam vento ad eu m 
quem primum interpretes et lexicographi noștri verbo idem tributase existiman! quod inest in 
verbo doxetv. Herodotus enim uno loco qui est IV, 105 de natione quadam Scythica, de 
Near is narrat haec: xtvdvvevovai de ос аѵНоотттс oinoi ydr¡ veç eivai. Ătyovntt. y«p vmi 2xv&êmv 
xal EZhjvOTV тотѵ év vr¡ 2xvt)ixr¡ хатоіхг]}лёѵотѵ, wç eieoç éxáarov ariaț готѵ NevçiSv exauroç 
Zi’xoç y ív erai r^éqaç òXíyaç xac avviç éç таѵто хатібтатаі. Non recte interpretantur hoc verbum 
qui idem valere dicunt quod doxeZv ; respicere debebant, Herodotum ipsum rem prorsus incre- 
dibilem refutare cum diceret: s/tè iiév vvv таъта léyovreç ov neíídovai, Xéyovoi Ժտ ovdèv îjccov 
xal ôfivvm ժտ Хеуоѵтес.

Ironice igitur h. 1. Herodotus de re vulgo terribili loqui existimandus est ita ut rem 
maiam narrare se simulet simulque rideat („Das scheinen ganz böse Hexer zu sein“) ; quem 
usum ironicum saepissime verbum habet apud ilium a quo locutio cognomen acceptt Plato sn). 
Quattuor aliis apud Herodotum locis verbum idem valet quod fere semper, „in periculo esse“ 
„periclitări“, ut VII 209, 15. VIII 65, 20 ; 97 ; 74. Idem valent compost ta quae finxit, 
avvdiaxivdvveveiv VII, 220, ávaxivdvveveiv VIII 100 a ; 68, 1 (v. Stein). IX 26 a m. 41 m. f. 
IV 11, 11 (?) 31).

Sequi tur ut Euripidem afferamus tria in omnibus fabulis fragmentisque habere verbi 
exempla, in Cyclope v 654 év тот KuqI xivdvveiaoț.iev, in Heracl. v. 454 /հհте xivd íveve 
co>D'Í¡to> те ii ос техѵ., in Suppl, v. 572 : év àaníaiv пос поотта xivdvvevvéov ;32) quae nihil ab 
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vulgari usu differre vides Non utitur verbo Democritus о ГеХасию; за), saepissime contra et 
verbo et nomine orator Antiphon, sed ita ut nihil in usu memorabile sit praeterquam quod 
periculum in judicio saepe nomine vcrboque continetur ; id quod omnes deinde Attici oratores 
imitantur. Exempla verbi sunt haec : Tetralog. I« § 4. y § 3. 5. 7, Ժ § 5 — V § 6. 6 ; 
50. 62. 73. 75. 82. VI, 1. 3. Compositum habet unum diaxivôvvtveiv V § 63.3I).

33) nomen invent in fragmentis (ap. Mailach.) 12. 124. 157. 185. 188. 213
3O nomen legi Tetral. I a § 7. ß § 7. 9. у § 1. 3. 5. 6. 7. II ß § 1. V 7. 43. 46. 60. 61. 63. 81.

82. 88. VI, 1. In declamationibus Gorgiae Antisthenis Alcidamantis quae feruntur, quas Blass, una cum Antiphonte 
edidit, xivâvvei'eiv legitur in Gorgiae Palamede § 13 et in Antisthenis Odyssee § 2. xívdvvoç in Gorg. Pal. 13.
19. 35, in Antisth. Od. 1. 2. 3, in Alcidamantis Odyssee § 5. èmxivâvvos in Gorg. Pal. § 4

35) Nomen xMvvoç extat in Eccl. 287. Nub. 955. Plut. 348. Pace 264.
36) Composita finxit naoaxtvävvurot II § 11 18 nQoxivSvvevcn IV § 1. nemen xívövvoc habet 

his loéis : I, 3. 6. 6. 11. 66. 107. 137. 139. II, 8. 12. 17. 31. '[V, 2.
37) Composita habet Lysias haec : n(țoxivdvvsicn 18, 27. Jtaxtvôvvei'ai 15, 12. 34, 11. 2, 20. 

dnoxcvòvvcúí» 4, 17. — èmxívêvvoç 5, 2. 7, 32. xívdvvoç legi plus centum loéis.
3S) Quam blanda eins verba omnibus qui audiebant auditu fuerint, inde intellegitur quod vulgo cognomen 

habebat Nestorem, apud Platonem in Phaedro (pag. 269 A) appellatur ¿ “hWtoíoç (v. Lehrs Gastmahl
und Phädrus p. 60 Anm.J.

Sed antequam in cos qui quidein huius aetatis sint inquiram interseram Aristo phanea 
huius verbi exempla tria : Lys. 655 (in vers, epitrit), Plut. 524 (in veršu anapaest.), Vesp. 1021 
(in Vers anap ). Composita finxit ânoxivăvvsvm Ran 1108 ct nayaxivSvvtiKo Ach. 645. 
Vesp. 6. Eq. 1054 (in versa dactylico quern supra laudavimus) ; 33 * 35 36 37) in fragmentis ñeque sim
plex inveni ñeque ullum compositum.

Apud Andocidem uno loco legi tur xtvåvvtvtiv 30), de myst. § 4. x. ntoí, . . . saepius vero 
quam apud quemquain priorum apud Lysiam. Ac primum his locis cum infinitivo conjun- 
gitur : 4, 19. 13, 60. 24, 6 ; cum praepositione tteqí : 1, 50. 3, 38. 18, 27. 19, 9. 7, 5.
22, 20. 29, 11. 4, 13. 7^15; 2, 41. 2,68. 21, 3. 3, 47. 18, 7. 6, 40. 2, 9. 2J9.

tv : 2, 63; noóç c. acc. : 2, 31. 2, 33. KívSvvov Kivővvtitív : 1, 45. 3, 47. 11, 9. 21,11. 
10, 27. absolute: 12, 97. 21, 7, 24. 25,28. 2, 47. 14, 14. 21, 17. 30, 26. 34, 8. 31, 7, 13. 
12, 13. 14, 7 15, 9. 16, 13, 15, 17, 18. 21, 16. 24, 25. 3, 2. 1, 9. 12, 62. — 8. 7.
շ, 54. դ

Nullum in his quae enumeravi exemplis plurimis reperitur quod quicquam Platonicae illius 
habeat significationis ; quod ne apud cum quidem investigări potest qui ipse quoque saepissime 
verbum in suam loquendi consuetud!nem recepit, princeps historicorum Thucydides, secutus eum 
quo usus est praeceptore, Antiphontem oratorem3S). Cum infinitivo igitur conjunctura habet 
xivâvvsvttv his locis : II 35, 1. III 59, 3. 74, 2. IV 40, 1. VII 48, 5. VIII 78, 2. 91, 1. cum 
praepositionibus his: into VIII 45, 4. VI 78, 1. II 20, 3. I 74, 3. tieqí: I 33, 1. VI 9, 3. 
18, 2. VIII 50, 5. TtQÓç II 100, 4. (тг. то nXtov x.) tni VI 83, 2 (èn tXtvi)toią x.) cum 
dativo: II 65, 4. VI 9, 3. 10, 5. 47, 2. VIII 45, 4. praeterea lcgitur I 20, 3. 35, 3. 39, 3.
74, 2. 75, 2. 76, 1. П 39. 3 61, 1. Ш 5, 2. 28, 1. 45, 1, 5. 53, 3. 84, 3. IV 8, 2. 15, 2.
26, 5. 64, 3. 73, 5. 91, 2. 108, 4. 117, 3. 122, 3. V 9, 1. VI 33, 1. 57, 2. 78, 4. 86, 1.
87, 4. VII 75, 1. VIII 63, 3. — I 73, 2. 78, 2. II 43, 3. Composita finxit haec: Siaxivövvtvm
I 63, 1. 142, 4. IV 19, 1. 3. 29, 2. V 46, 2. VI 99, 2. VII 1, 1. 47, 2. 60, 4. VIII 27, 2.

2



79, 2. ладахѵѵдѵѵеvw III 36, 2. IV 26, 4. лаоaxtvåг'ѵеѵак V, 100. тгдохіѵдѵѵеѵw I 73,. 3. 
VII 56, 3. Çvyxtvâvvevm I 32, 3. 8, 22 39) алохіѵдѵѵеѵо) III 39, 7. VII 81, б40) dnoxtvSvvtvaiç 
VII 67, 4.

Age nune „beata petamus arva, divites et insulas“, ubi divinus ille magister nihil seri bens 41 ) 
nihil scribere j übens sed circumdatus om ni tempore ab omnibus omnium generum aetatumque 
hominibus viva voce interroga! et responde!, illud ê'aov /.toi x à pâviïave in dies pluribus 
maxime adulescentibus succlamat, qui nos quoque cupientes jubet appellera et quid cupiamus 
interroga!. Sed — quoniam quod modo dixi ipse atrament! vija /téXatvav číc ľ-Xa Slav numquam 
deduxit, eos adeamus qui usu ас disciplina illius instituti multa multis in libris congesserunt 
ad imaginem eins accurate et diligenter exprimendam : Xenophon historiens idem et philosophas 
atque unas ille qui mihi instar est centum milium, sum mus et sciitiendi et dicendi auctor, Plato, 
üterque igitur verbum xtvåvvevetv saepe, multo saepius Plato usurpât ita, ut idem fere signi
ficare videatur quod qtaíveoíXai (cuius usus auctorem Herodotum uno loco cognovimus), uterque 
eodem fere tempore usurpare coepit, si vera sunt quae de Xenophontis librorum temporibus 
Rühl43), Dittenberger43), Roquette41), de Platone cum alii tum Zeller45), Schanz46), Bitten - 
berger47) exposuerunt. Atque péXtica ՝Atiixt¡ primam huiusmodi exemplum habet in Hclle- 
nicorum libri I 4, 17, ubi Alcibiadis adversarii de eo sic judicant őrt тол՝ уoßsQiöv оѵтшѵ 
rr¡ íTÓXet yevéoüat /toros xivowevffat t/ys/toir хата<тр>аі. vides h. 1. cives de re quadam loqui, 
quam metuunt, verbum igitur xtvåvvevetv snam vim propriam habere : „Von ihm allein droht 
die Gefahr“ „er allein lässt befürchten“.48). Aliter se habet iile locus qui in Oeconomico nobis 
occurrit, XVI, 12: Ktvåvvevet ëaooç rivât, tovtov tov toyot՛ àoxriov ; res enim non modo peri- 
culosa verbo praedicatur, sed ne dubia quidem et sane miretur quispiam quid tandem verbum 
sibi velit ; meminerit autem Atticos srciptorcs etiam si res certíssimas affirmant libentissime qua

39) Tria apud Thucydidem hui us compositi verbi exempla extare dicit Holmes „Die mit Praepositionen 
zusammengesetzten Verben bei Thukydides“ pag. 17.

40) Hoc quoque compositum Holmesie auctore tribus loéis invenitiir. — Nomine xívávvoç Thucydides 
utitur plus centum loéis, composite èmxrvâvvoç his: I 137,4. II 63,2. III 54,3. IV 92,4. — III 37,2 ; dxtv- 
ővvos 1124,3. 11140,4. VI 18, 3. 62, 1. V 16, 3 bis. 1124, 3. IV. 126, 5 VI 80, 4. VII 68,2. VIII 64,3. nomine 
xlvávvevT^ç 1 70,2. Hic mihi státim afierre liceat quosdam rerum scriptures quos Thucydidis elocutionem imi
tări voluisse demonstra vit Nietzki (in dissert. Regim. 1881), Dexippum et Herodianum. Ille igitur (in ed. Hinder! 
Histor. Gr. minor, vol. I) xtvåvveretv adhibet in pag. 196,16. åtaxtvåvveöetv pag. 170, 13; 187, 23 ало 
xtvd vvevetv pag 181, 30. 182,19 182,25. ènixi/và woe 170, 21. 183, 18 dxtvåvvog 169, 2 xtvårvev/ia 183,9. 
Ktvávvoç denies. Herodianus usurpât xtvåvvetetv ѵл'по VI 5, 8, 9. VII 8, 11. absolute VIII 1, 3. VI 7, 9. 
IV 4, 6. I 16, 3. 15, 2 7tQoxtvâvvei'etv V 1, 2. ёліхіѵдѵѵо; H 5, 6. dxtvåvvoç I 4, 5. Ktvåvvmåifi 
IV 4, 3. Ktvávvoç cr. trioles.

41) Ñeque in Apollinem hymnum pepigisse ñeque Aesopi fabulas Socratem versibus inclusisse demon- 
stravit vir doctissimus Schanzius in Hermae vol. XXIX pag. 597 sqq.

42) Zeitschrift für Österreich. Gymn. XXI, 411 sqq.
43) Hermes XVI, 321.
44) Dissert. Regiment a. 1884.
45) Gesch. d. Griech. Philosophie.
46) Hermes XXI, 439 sqq.
47) 1. c.
48յ cetera huiusmodi exempla infra enumerasse satis habebo.
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sunt dicendi urbanitate verbum in modo potențiali pónete vel addere nov ttimç c%eô'óv (и) 
ôoxei al '19). Idem h. 1. valet verbum xivSvveveiv, significans jam non periculum facti, sed 
verbi, jam non timorem movens, sed dubitationem 50). Et quia turn prímum sacculum esse coepit 
omnia suo quemquc ipsius judicio illustrare, in hoc autem genere semper saeculum erit orati- 
onem aspergeré flosculis qui bus su am quisque ostentationem plus minusue claram facial, facta 
est fierique ut ita dicam debuit liaec nova verbi xivâvvevec sententia.

In Oecon. cap. 18 Socrates Ischomachum orat ut sc metendi queque art cm doceat, is 
autem incipit dicens : րր> fiý ye yavÿc xai eiç lovro lamd s/лol ¿піатаиелчк. quod cum cogno- 
visset re vera ilium huius quoque rei peritissimum esse, finem facit his verbis : ¿eÿs տ 2oíxoat6ç 
шс àZínxr i In' avTogwoo) xál neęl OeçtGfjov elãoiç «neg s у co՝ ; ad quod Socrates respondei Kivñvvevoi 
(sc. àlíoxeot/ai et elSévai) i e. cogor quod nolo confiteri. Differrc vides locum ab eo quern 
modo trac tavi ita ut de responso quod quis ne det récusât dicatiir KcvSvveveiv, vides verbum 
retiñere aliquid mali et molesti („Ich muss wohl“).

Atque haec de, Oeconomico. Iam in libro qui inscribitur ’Anofivijfiovev fiara 2a>xQ<hovç 
duo sunt liuiusmodi exempla in libro quarto, 2,34 et 39. Atque illo loco Socrates et Euthyde- 
mus postquam multa disputaverunt quid esset bonum, Euthydemus extremum aliquid c er turn que 
(ut Oec. 16,12) sibi videtur proferre cum dicat KivSvvevei avafupiZoyorrarov àyaílòv eivai tò 
evóaifjovelv („So muss doch wohl . .“) qui locus plane similis esset illi qui erat Oec. 16,12 
nisi iróniám quandam tragicam, ut ita dicam, ostenderct : etenim ne hoc quidem quod ipse 
certissimum intellegebat bonum esse cogitur confiteri, ut animo fracto discedat dicens § 39 : 
xivSvveva> dnXwç ovôèv elöévai cf. Oec. 18,3.

Pcrlustrantibus deinde cetera Xenophontis scripta occurrit nobis in Hierone locus qui 
est I, 26 xivåvveiovaiv, é<f>r¡ о 2ifunviàtjç, ài rmv áwooňioíoiv iióvov vfiïv cinoXavôeiç rov 
TVQaweľv iùç èniüvfiiaç naQÎyeiv. De quo loco cfr. Mem. II, 34; in Convivio VII, 2 xivòvvevio 
¿yol (2toxQ.\ oianeQ fív Xéyeiç, тю övre <fQovnon]c elv ai. Differre vides locum ab illo qui similis 
esse videtur, Mem. II, 39, Socratis risu et ironia, quae ne illius quidem loci Oecon. 18.3 
propria est.51).

49) cf. Valcken. ad Herodot. IV, 105. Ast lex. Platon, s. v. xivòvverto. Wohlrab ad Platon. Phaedon. 
p. 67 B. Schanz, in ed. Gritón, p. 23, 8 : „Die dubitative Form der Rede ist bei den Griechen so gang und gäbe 
geworden, dass sie als solche kaum noch gefühlt wird und daher auch bei unzweifelhaften Dingen in Anwendung 
kommen kann.

50) Timaeus Zé'Çeiç Шататхаі (ed. Ruhnken ) recte interpretator èyyí^eev — nahe daran sein, dass
* es so ist.

51) Liceat mihi h. 1. cetera enumerare exempla, primum coniuncta cum infinitivo quae propriam verbi
significationem ostendunt : Cyneg. 10, 8. Hell. 1 4, 15. 6, 4. Mem. II. 3, 17. 10, 2. IV 7, 6. Anab. IV 1, 11.
V 6, 19. Hell. IV 3, 23. 4, 2. V 2, 41. Cyr. 1 5, 3. Hell. VI 2, 23. 4, 5. 4, 6. VII 4, 34. De rep. Athen.
1, 11 (cfr. Kiväwoc, c. inf. Cyrop. VIII 2, 45. Hell. IV 2, 18. Anab. VI 1, 21. V I, 6. Mem. II 7, 9. Oec 
19, 11. Cyneg. 10, 8. de re eq. 6, 1.) Absolute ponitur er. quadraginta locis, nomen substantivam cr sexaginta.
Composita finxit haec : dxívòvvoç Mem. I 2, 10. II 8, 6. Hiero 7, 10. 2, 10. Anab. II 8, 6 Hipparch. 4, 14.
Cyrop. III 2, 5. IV 1, 16. Ages. 1, 36. 6, 3. — (piXoxívdvvoç Conv. 4, 33. Anab. I 9, 6. II 6, 7. Hipparch. 
5, 15. Cyrop. II 1, 22 Hell. VI 1, 6. — ènexlvóvvoç Mem. II 3, 2. IV 6, 10. Anab. II 5, 20. VII 7,54. — 
ýtipoxívóvvoç Mem. I 3,9. 3, 10. — ôiaxivâvvevco Anab III 4,14. VI 3, 17. Hell. V 4, 50. VI4, 22. 24. 
Hipparch. 7, 2. 4. 5. 7. Cyrop. VIII 8, 4 ngoxivávveów Oec. 21, 7. Hiero. 10, 6; 8. Anab. VII 3, 31. 
naqaxevSvvevm Hell. Ill 5, 16. VII 3, 5. аѵухіѵбvveim Cyr. VII 5, 55. Ages. 11, 13.

2*
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Hace sunt Xenophontis pauea huiusmodbexempla eaque disponenda sic: 1) Occ. 16,12.—
Mem. II, 34. Hier. I, 26. 2) Oecon. 18,3 Mem. II, 3,9. — Conv. 7,2.

Multo saepius quamquam non singulis paginis 52) reperitur verbum apud al terűm Soera tis 
discipulum qui de illius vita ас disciplina accuratius proposait, a quo nomen quoque traxit, 53 * 55) 
Plato, apud quem síngalos deinceps huiusmodi locos eodern ordine quo Plato scripta sua edi- 
dissi dicitur agite nunc examinemos. Atque in Hippia Minore qui liber primus e scriniis in 
lucern prodisse existímater Socrates cum tandem quid iile sentiret intcllcxissc sibi videretur, 
pag. 365 C vrv уду, inquit, xivdvveúш /lavttávscv o Àêyecç „jetzt erst verstehe ich ungefähr“, 
pag. 372 B. Socrates sc ipse illudit per iróniám his verbis xcvdvveťm ev /іо r o r ёуесѵ toõto 
dy a ll óv taXka ё%шѵ návv (pavÂa' тюѵ /itr you пдаурлшоѵ у е’хес ëocpcd/iac, хас oòx old' ony eoil 
„ich habe — traurig genug — nur das eine Gute an mir“ ; verbum igitur proprie ut ita 
dicain adhibet. Quod idem in Socrate videmus permultis aliis locis, ut tribus in dialogo qui 
inscribitur Euthyphron и) : atque pag. 2. C, de Mclcto praedicat sc ver er i xcvdvveóec oogióç 
Ttç eívai „ein ganz furchtbarer Mann“ ; pag. 11 A Euthyphronem laborantem ñeque quid 
Socrati respondeat jam habentem objurgai simulare ñeque vello sibi responderé : 
xcvdvvet'ecç . . о/ ßovXeoÜac дуХõaat „dir scheint es nur am guten Willen zu fehlen“, pag 11 I) 
se ipse landat ut tamquam perhorrescat sc dicens xcvëvveu» այ а . . . èxeívov rov d.vdoòç 
десѵотеуос yeyovévac туѵ теуѵуѵ „ich habe Angst vor mir : „ich bin dann nämlich noch gewal
tiger als Daedalus.“ to) Quartum in hoc dialogo exemplum in pag. 8 А comparabimus cum 
illo quod supra e Xcnophontis Oeconomico (18,3) attulimus : Euthyphron cnim suam pietatis 
defin itionem absurdom confitcri coactus Socrati jamjam victori primam confitetur cum dicit оѵтю, 
delude ëoexe, postremum lenta voce x tv - Sv - veo - et locutus ó ocov et dvóoiov idem esse, se 
victum concedii ; de qua re audi Sauppium ad Protagor. pag 360 D : „Dio zunehmende Einsicht ճ

52) v. Ruhnken. in Timaeo s. v.
53) Tzetzes primus locutionem Platonicam vocașse videtur, cf. Ruhnken 1. c.
M) Aliter de dialogorum inter se ratione judicat vir in rebus Platanicis subtilissimus et sagacissimus, 

Martinus Schanzius. Is enim in primis a Platone libellis conscriptam esse putat Apológiám, nectamen veri dissimile 
esse existima! antea Gorgiam ; Apologia deinde posteriorem esse Menonem, Critonem et Euthyphronem, hoc antem 
priorem Protagoram disserit in Apologia p. 110 տզզ. in Euthyphrone p. 15.

55) De Euthyphrone modo irridens dixerat : -rov ýi.ievéoov nooyóvov eocxev elvac zhuddZov tà 
ŕnò ooê Xeyoțieva ; hic autem de Socrate eta țioc doxecç Ճ /laídadoç, a(l (luot* Socrates illa.

56) Fraud hic et omnibus locis vertit „es kommt darauf hinaus dass“, Schleiermacher „es mag wohl“.

des Protagoras, dass dvdoeia u. aoyia zusammenfallen, dass also seine Ansicht (349 D) voll
ständig widerlegt sei, wird hübsch durch die abnehmende Geneigtheit zuzustimmen geschildert“ ;
cf Schanzium ad Euthyphr. pag 8. A.

Omnibus igitur bis locis aliquid molestam expressum habemus. In Apologia delude pag. 
20 D Socrates admonitus ut causam diceret quare in invidiam civiuin venisset, diu multumque 
dubitat v er i tu s verbum quoddam pronuntiare quod nunquam in ore habet, ooepiav; quod 
intellegitur et praemunitione quam vocant xal ïoœç iièv dó£o> c c alv i ¡tmv naíjttn et collocatione 
verborum èym y do . . de оѵдгѵ d)X y ôtà — oocpiav vtvà et adhibito verbo xcvdvvevecv sic: Tâ> 
owe y do хсѵдѵѵеѵш таѵтуѵ elv ас—oogóç „denn wahrhaftig bin ich darin — ich muss es sagen, 
ich möchte es nicht — weise“56) pag. 21 D quer i tur tristis nihil se scire: xcvdvveiec țVev 



yày г/jUtov ordÉTEQoç oró ív xtiZòv xayadòv tldtvai „leider weiss ja wohl . . . “ pag. 23 A idem 
sendens queritur scientiam nullius esse nisi dei: xtvå weite тт оѵті о dtòç ffoyoç eivai „leider 
ist in Wahrheit wohl nur ..." quantum huius elocutionis exemplum quod legitur in pag. 40 В 
Socratem nobis proponit moderate, ne dicam ironice timideque eloquentem quod omnium 
opinioni alicnum et contrarium est: xivâwevti yáy [toi то ^vfißeßyxog то ото — àyaüvv yeyovéai „es 
muss wohl gar ..."

In Critone pag. 44 A Socrates postquam leni cum vituperatione ex amico quaesivit (pag. 
43B) tста oŕx eŕiiŕg tm'yytiod.g ut, dXXd aiyy nayaxá&rpai tarnen perbene id sibi accidisse judicat 
dicens xivňvveveig ճր xaiytõ tivi oŕx t.yeiyaí [it : lovi igitur brachio objurgat idem et amplecti- 
tur amicum „last müsste ich sagen : du hast damit dass du nicht recht gethan hast, doch recht 
gethan.“ In Lyside pag. 212D Menexenus eadem ratione quam descripsimus ad Euthyphr. pag. 
8 A quod existimaverat, perversum esse cunctatus confitetur: primum enim eoixe, inquit, y orv 
oűttog tyeiv, deinde xivdvveŕei. Atque hoc idem xivñvvevet idem Menexenus anxius incertusque 
usurpât in pag. 213 C, invitus in pag. 221 D temere dictum ac sine ratione compositum esse 
concedit quod dictum erat. Iam in pag. 220 В Socrates revera quid sit amicum definit his 
verbis : off« i/uiiív (j.iXa eivai тцліѵ evtx.a cpiXov плюс étéqov, угцлаті giaivófie&a ÁtyovTt; arm. 
cpíXov ôt та) ovci xivňwtíti txtlvo aim eivai, eiç o nãcai ai Хеуоцеѵаі yiXíai теЛеѵтамяѵ, quam 
definiendi rationem consentaneam esse putandum est in eo qui quidem scire se nihil aliud 
semper affirmât nisi hoc unum nőseire. Incertas repetit h. 1. Menexenus xivôvvevei „Mag wohl 
sein“. In definitione ponit Socrates xivóvvevei i terum in pag. 216 C atque hic quidem pavidum 
se esse ipse verbis exprimi! quae sunt Mà día oŕx oiría, àXXà тю оѵті avm g IXiyyim Inò tí(ç 
to ŕ Xóyov drcooía.ç xai xivôvvevti хата tt¡v аоуаімѵ тіаооіімшѵ то xttXòv y í Հօր eivai „und so wird 
wohl am Ende“ (Schl.). In pag. 218 C autem moleste fért verum se vidisse tantummodo in 
somnio propriamque vim verbi retinet cum dicit : Baßai, xivSvvsloțjitv օ՛ր «о пепХоѵттухёѵаі „Wir 
sind wohl leider nur im Traume reich gewesen.“

Alcibiades Prior quae habet huius verbi exempla omnia sunt novem. quorum duo Socratis, 
septem Alcibiadis nomen prae se fcrunt. 111c igitur in pag. 113 C Alcibiadem dicentem quid 
esset justum et injustum se ab Socrate audivisse reprehendit sic : coi tañe xivSvvevtig àXX՝ 
oŕx e[ioŕ dxTjxoÉvat „du hast das wohl von dir gehört“ ; in pag. 132 D de Apollinis dicto 
Ľvmíh ctavTÓv dubius57) xivővvevet, inquit, o Mi. noU.a.yoŕ eivai naoáñtiyiia avcov, àXXà хата 
ттуѵ охр tv [lóvov „es mag wohl gar nicht in vieler Hinsicht ein Beispiel geben“, pag. 114 D 
Alcibiades invitus concedit Socratem recte dixisse (xtvñvverti). item pag. 131 B (xivôvveŕei), 
item pag. 118B (xivdwelœ); pag. 120 A cunctatus probat Socratis sententiam (xivdweleiç 
ctXïjOfj Xtytiv „du könntest wohl recht haben“), pag 127 D confusos confitetur ãXXà [id vois 
deo v g օճճ*avmç olla on Xéyio, xivôvvevm ñ i. xai náXai XtXrßUvai éivavróv аісуіста êyœv „ich 
fürchte, es steht schon lange ohne dass ichs weiss, schmählich um mich“, pag. 133 E coactas 
Socratem sequitur dicentem olx aya návv ті oyiïmç ¿[loXoyovțiev dicitque ipse xtvővvevei „es muss 
wohl sein“ ; in pag denique 135 D commutandam sibi suae vitae rationem videri, rem sane 
maiam, praedicat cum dicit xivâvvtvCo[jiev [itTaßaXeiv m cyyrpia . . то [ièv còv ty oj, cv d t toviiov-

՞') èycó ծօ í oye v nom tv oj Ztyttv . . удаіцла.
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In Charmide pag. 170 A propria verbi vis retinetur a Socrate coin eundem semper se esse 
doleat èycò xivävvei'w dit liuotog eivai՞ ov y do ai flav-davœ tog am, го аѵто а о t, ti av eiôévai xal 
å тід թ՚ղ old av adi avat „ich bin leider wohl immer der Alte“; praeterea bis verbum legitur in 
responsis Charmidis ; atque in pag. 160 B non repetit e Socratis quaestione verbum q.aívarai, 
pag. 170 D non éoixe quod Socrates dixerat, sed utroque loco respondei incertos quomodo res 
sit exitura xivävveíei.

In Protagora pag. 314 D Socrates ut indignationem janitoris quid causae haberet expli
carei, suam de hornine opinionem praemittit atque timorem xivävvevei did го' nžydog adv 
ooqiGTtov d-/d aidai ток q.oivmtîiv nig тгр> oixíav; in pag. 340 E idem Socrates ironice stupet 
Prodici prudentiam incertusque quo nomine appelle! antiquitus e coelis delapsam esse opinatur 
xivävvenei Հ Uooôíxov aotpia da'a ահ eivai ndXai, утоі dnò Siflomäov do'§aflévr¡ y xal е'ті 
паХасотеда „ich fürchte fast .

In Hippia Maiore xivävvereiv in ore habet praeter Socratem nemo quinque loéis, 
quorum qui est in pag. 292 A proprie adhibiturn praebet de re mala xivôvvevGei ov flórov flov 
хатауеХаѵ . . . (¿Ud) av flr¡ ízqŕy<o qeóyoiv аѵтоѵ, eí fláka flov étpixéadai naoáoaixu in 
pag. 297 B Socrates bonom et pulchrum inquirens quam haberent inter se rationem cum dixisset 
primum modo qui vocatur potentiali уіуѵоіт Sv vnò rov хаХоп го dyadóv, delude etiam magis 
veretur dicitque xivävveiíei s‘í wv evçíoxoflev av navQÓg rivoç lóeç eivai то xa/.òv rov d y a don 
„am Ende ist wohl das Schöne gleichsam der Vater des Guten“ ; denique quod adeo dubitaverat 
affirmare providens mox se rursus rcvocaturum esse re vera revocat sane dolens sic: pag. 
297 D xivävvevei doa Հէս/v o ո՞չ ¿ióne о dori apaívevo . . о ոչ оѵтюд ё/еіѵ, àXXd . . èxeívmv eivai 
yeXoiÓTeQog, pag. 298 G Hippias nova Socratis definitione quid esset pulchrum extemplo accepta 
ab illő cunctatore monetär his cautis verbis: e՞/ rfiv%r¡ ՛ xivSvveŕoviev y ág toi, év ту a որք; èflne- 
лтозхотед dnoQÍty. neçl топ хаХоп, èv yneq vvväý, ólaidat ív dXXy tivi evnoQÍq. eivai, in pag. 
300 C ironice Socrates sibi ipse metuit his verbis eycò ’lotog xivóvveóm ôoxelv flév ri òqãv опкод 
e՞/օր o'ç Ծո (руд dövramv eivai, o end ô' o ոճ év „ich vielleicht bilde mir ein zu wähnen . . “ ad 
quod Hippias responde! sic: ov xivävveveig . . dXXà nd v v ewiflwg naijoqd.g „nicht möglichenfalls, 
sondern es liegt auf der Hand“. —

In Phaedro is cuius nomine dialógus appellatur ter verbumin responso posait, in pagg. 
262 C, 269 C, 270 D. Atque illic de re mala interrogates usurpât xivôvveóei concedeos 5S), his- 
duobus loéis incertus quid tandem existimandum esse videatur, responde! xtvänvana,5ti).

58) Lehrs interpretatur : „Es steht zu fürchten“.
39) pag. 269 C apte conveniunt toiovtÓv ti et xivSvvevei: »So ungefähr scheint es zu stehen mit der 

Kunst“. (Schl).

Aids duobus locis Socrates ipse verbo utitur, urbane quidem pag. 269 E : xivSvvevei 
eixoTtog о IJeqixXyg паѵтшѵ теХеютатод eig тут оугооіхуѵ у nv rod at „es hat wohl doch seine 
guten Gründe, dass P. zur höchsten Vollendung gelangte“ (Lehrs) ; urbane dico, nec tarnen 
ita ut nihil différât a ceteris quae feruntur urbanis locutionibus : gradus enim superlativas 
summum perfectumque in hornine aliquid inesse praedicans (паѵтозѵ теХештатод՝) requirere 
videtur verbum quod idem valeat quod nostrum „annähernd etwas sein“, quam esse vim verbi 
nivdvvevecv apud Timaeum supra vidimus. Quod idem valet verbum pulcherrimo illő loco pag. 
278 В, ubi de scribendo et non scribendo libelles verba facit atque exemplar talis víri qualem 58
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ipse et Phaedrus cupiunt se fieri, proponit verbisque exprimere vix posse videtur qualem animo 
sibi fingat : in extremo igitur hoc loco Socrates sic : оѵтос, o toiovtos dvgg xivSvvevei eivai,
olov ¿/oí ve xal av ev£aífie&' av aé те xal epè yevéaOai : „solch ein Mann etwa wäre das Ideal,
das selbst zu werden wir zu den Göttern beten“.

Menon dialógus huiusmodi exempla habet haec : in pag. 71 A Socrates ironice metuit
prudentiae, ne finibus Atticae exierit sic : xivdvvevei èx тюѵде тюѵ тотсоуѵ лад' ѵ рас olyeaDat
Հ ao(/ia, pag. 71 A cum his quae modo laudavi adiungat el yovv viva èdéXeic ovraç ègé.abai 
tlõv éviiddé, oi'ôelç óan.ç oò yeXúaerai xal egei ' íi Sève, xivdvvevm aoi ôoxelv paxágióç riç eivai, 
item ironice et reprehendí! peregrinam hospitem et eludit se ipsum „du hältst mich wohl gar 
für ganz glückselig“, pag. 96 D tertium ironice reprehendí! se ipsum Menonemque sic : 
xivdvveío/. lev, <¿ Mévmv, ¿y m t e xal a í ipatXoí vives eivai avôgeç xal aé те Году ia? ov% ixawõç 
nenaidevxévai xal èpè ügóóixoc ; ceteris tribus qui extant locis Menonem respondere et probare 
dubitantem audimus, ut qui non recte se judicasse confiteatur, qui loci sunt pag. 77 E 
78 В 99 C.

In Theaeteto multis locis xtvåvveveiv legitur. Atque is ipse cuius nomine dialógus inscri- 
bitur, in pag. 147 C gddtov, in quit, cò 2wxgareç, vîiv ye o vreo ipaíverat, tum autem veritus ne 
quid Socrates spectaret tarnen non facile esset respondere, addit : drag xivóvverei? ègorrâv olov 
xal avroïç др tv év ay 70֊ elagXDe diaXeyopévoiç. Aliis duobus locis qui sunt in pag. 164 B pag. 
208 В quod paulo ante judicaverat, falsum esse confit otur Socratis argumentatione coactas (pag. 
164 B ut saepe éoixe respondei, deinde xivôvvevei). Quarto denique loco pag. 187 B idem 
Theaetetus in definitione quid sit ешатдрд verbo utitur incertas et auxins, ne haec quoque sen- 
tentia ad irriturn recidat ; definit enim cognitionem sic: xivSvvevei g dXgügç 8ó'Sa èniavgpg eivai, 
addit autem : èàv yàg p/g g>avf¡ ngoiovaiv, &ianeg то vîiv, aXXo ri neigaaôpeida Xéyeiv. Jam 
quaerentibus nobis Socrates quot quibusque locis verbum adhibeat primam occurrit in 
pag. 152 A : ironice hic quod sententia ipsa et litotes quae vocatur declarat Theaeteti de 
cognitionc judicium amplectitur révéra abnuens sic : zivdvveieiç pévroi Xoyov ov ipavXov el- 
ggxévai тгеді ¿ліаті'рдс, aXX’ ov êXeye xal fJgorrayôgaç, pag. 152 C Protagorae illud (ivii gont oç 
pérgov àndvmv cum Theaeteto disserens quid то őv sit secundum earn sententiam sic definit : 
ola y' äg’ (da! híve rai éxaaroc, unav ta éxáariu xal xivdvvevei eivai, quod ipsum Socratem ironice 
propondré, funditus reprobare quis est qui nesciat? „Wie ein jeder es wahrnimmt, so soll es 
für ihn auch sein“ ! (Schl.), pag. 164 E orbum illud Protagorae mortui dictum quod ne tutori- 
bus quid em cordi sit Socrates jam non vexaturum se esse prońun tiat cosque qui colloquio inter- 
sunt hortatur ut una secam auxilium ferant sic : aXXà 8g аѵтоі xivôvveŕaopev rov Sixaíov evex' 
avm ßogüetv „wohlan denn! Wir selbst werden es riskieren müssen . . “ 6"). Proprie h. 1. 
verbum intellegi posse quis neget ? ironice usurpation esse manifestum est. pag. 172 C item 
proprie xivdvveveiv in maiam partem adhibet sic : xivôvvevovai ot èv óixaatggíoiç xal rote, 
roiovTOiQ èx vé(ov xvXtvôovpevoi Ttgòç t.ovç èv (fiXoaotpía. xal rg rotýôe diargißg гeiXgappévovç 
we olxérai ngòç èXevÜégovç геЭдасрИаі, itemquo in pag. 195 B de tv óv те roç dXgdmç xivdvvevei 
xal dgâ'eç eivai àvgg à8oXéa%gç, quem adoleschcn se ipsum signifient eigaivevépevoç. Denique 
etiam in pag. 196 D ita proprie usurpât, ut moleste ferre videatur Theaèteto non posse se

co) Schleiermacher vertit. sic : Es scheint, wir selbst werden ihr der Billigkeit wegen beistehen müssen. 
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morem gerere qui cum dixisset anoQov aïoeGcv TrgoTcbelç <¿ Eo'ixoaceç placide parceque respon- 
sum reprehendí! sic: аШІ. рсёѵтос d/Mfióceod ye xcvdvvevec 6 Xóyoç ovx èáoecv „beides, fürcht’ ich, 
wird der Xóyoç nicht verstattén“.

Gorgias pri mum huiusmodi exemplum pracbet in pag. 479 B xcvdvvevovac, inquit Socrates, 
xal oi ттуѵ díxiqv cpevyovTeç тоаХуесѵоѵ аѵтоѵ zabooãv, rcoòç de то wçpéXcpcov TvqZmç è’yecv 
xal dyvoelv, offcp dbXio'neqóv è<m fi/rj vycovç օա/uaTOç ț.vq vy cel ipv/fj ffvvocxelv, àXXà medo ¡¡i xal 
ctdíxep xal dvoaíor proprie intellegendum esse apparet, itemque in pag. 479 D. Pólus eniin 
interrogan!! Socrati xal արի՛ dnaXXayq ye ècpávq tov tov tov хахоѵ то díxqv dcdóv ас ; cuín 
respondeat xcvdvvevec, dolendum esse dicit sane rem ita se habere „leider ègxivr“. Etiam in 
pag. 485 E de re mala Kallicles verbo utitur, etenim Socratem in philosophiae studium 
se totum dicantem perstringens atque exagitans sy«>, inquit, tcooç те èncecxãç ex03 cpiXcxwç, xcv- 
dvvevm ovv nenovbévac vvv о лед ò Zrtboç tcooç tov liaqióva о Evçcmdov . . xalyd.o è/лоі 
то cct ѵт՛ атта inćoyecac tcooç те Xéyecv, olanej èxelvoç tcooç то v ddeXcpóv, отс diteXecç œ SoÍxqutbç 
шv дес те èmqieXelGÍXac „Leider muss ich dir die Wahrheit sagen“. Ceteris tribus locis Socrati 
verbum tributum est : proprie quidem in pag. 489 B cum reprechendat Kalliclem : xcvdvvevecç 
ovx dXqbq Xéyecv èv тоіе, tcoogUlv ovd'e dobrnę èiiov xacqyoqelv ; item proprie in pag. 505 E, 
ubi Socrates ironice Kallicli assensus cum exclamasse! uva ¡.coc то tov Етгсуііоіюѵ ytvqcac, a 
croo tov dúo dvdoeç è’Xeyov, ecç cor exavoç уёѵш/лас, tarnen molestum negotium his verbis suscipit : 
атад xcvdvvevec аѵаухасотатоѵ elvac „indes-es ist leider einfach notwendig.“ Penique in pag. 
519 C Socrates eis qui reipublicae regendae peritos se esse profiteautur crimini dat, ipsorum 
rationem eandem esse atque eorum q՝ui se sophistas esse dicant : xcvdvvevec таѵтоѵ elvac, offoc 
те TToXcTcxol tcoogtcoiovvtuc elvac xal ogoc аосрсатас. vides hic quoque de re mala verbum adhiberi.

In Euthydemo legimus pag. 279 C hane Socratis sententiam plenam timoris : vdc uá día 
xcvdvvevofjiév ye то ¡xéycGTov тшѵ dyab<dv тсаоаХспеІѵ „beim Zeus, hätten wir doch bald . . . 
ausgelassen“ (Schl.) pag. 281 D ea quae modo bona enumera vit externa Socrates cum singula 
non per se ipsa esse demonstrasset, definit ut nomini omnibus jucundíssimo quasi metuere 
videatur sic: èv xecpaXacm de xcvdvvevec біаітсаѵта а то ttqwtov eepauev dyabd elvac, ov ntoi 
tovtov ò Xóyoç avTolç elvac otcojç аѵта ye zab՛ аѵта nécpvxev dyabd „ich muss ihnen leider den 
Namen nehmen“, pag. 304 C Gritón ad mónitas a Socrate ut Euthydemuin adiret disciplinai 
causa dolet se non posse quia iile non erudiret nisi qui sui similes essen! (pag. 303 D) : 
xcvdvvevto (jcévTOC xdyo'i ecç elvac тшѵ o vy óiioíon՛ Ei>bvdi¡ii<t>.

In Cratylo saepius Plato hoc verbum usurpât ас primum quidem in pag. 390 D. Hermo- 
genem cum judicasset facilii mas esse rerum nominationes Socrates leniter castiga! sic : 
xcvdvvevec ao a elvac ov cpavXov mç gò olee, t¡ tov dvóiiaioç béacç, ovd'e сраѵХшѵ dvdo шѵ ovdè тшѵ 
èncTvyóvTmv, pag. 394 E, 395 A nomina Prestís et Agamemnonis Socrates interpretator sic ֊ 
ò ‘Ooárrqç xcvdvvevec òobojç ёуесѵ, есте tcç тѵут[ ёЬето аѵтш то dvoaa есте xal noerpifi tcç, 
to íh](M«)deç vijç (púoeo)ç xal то ãyocov аѵтоѵ xal то óoecvòv èvdecxvipcevoç тер dvó/штс՛ — xcvdvv 
evec tocovtóç tcç elvac ò 'Луа/cé/.c von՛, oíoç dv dóÇecev a ti cm, dcartovelobac xal xaoceoelv 
cêXoç èmTcbelç colç dd'îaac dc՝ аоетіуѵ „ein Agamemnon wird etwa derart sein müssen“. Haec 
duo in magna veriloquiorum multitudine quibus Socrates in hoc dialogo sophistarum more 
nimis delectatur, quae permulta verbis utuntur „èoexévae cpacveabac aliis, haec duo exempla 
extare huius generis eaque hoc uno disputationis loco sane mirandum est, eo magis quod hae 



duae nominum interpretațion es non per jocum ct dissimulationem faetae esse videntur; plurirnas 
enim Platoni nihil aliud fuisse quam ludiera et nugas apertam est (cfr. Lehrs, Symposion et 
Phaedr. p. 144 sqq.) velut cam quae térti a ostendit verbum xivăwsvscv (in pag. 4101)). Idem 
igitur ut ad illos duos locos rodeamos (pagg. 394, 395) xcvóvvsvscv ibi valet quod è’oixe, nihil 
significai nisi urbanam dicendi rationem. Non praetcribo altero loco qui est pag. 395 A non 
tarn veriloquium esse quam definitionem (quid sit Agamemnon), qua in re Socratem pro ea 
quam profitetur arte nesciendi libenter adhiberc xcvåvvevsiv (= èyyí&iv) (nonnumquam ut hic 
coniunctum cum verbis tocovtóç tcç) supra diximus. In pag. 396 D Socrates ironice loquitur. 
Nam cum Hermogenes illius de regum deorum nominibus fabulas stupens oracula esse dixisset 
divino spiritu iniecta — dieyvdd y é ao t doxsîç SxSîteQ oí svOovgkõvtsç êiaítpvtjç y^rjO/rmôslv — 
Socrates ironice laudaos, reverá vituperaos Euthyphronem ineptiarum auctorem nuncupat sic : 
xivSvvevei oiv èvDovciâv ov (jcóvov та шта (iov ё/мтХусас ríje âacfiovlaç aocpíaç, аХХа xai rtjç 
ipvyqç sneiXqtptiai „der ist Schuld an dem vorgetragenen Unsinn“. In pag. 410 Բ Socrates — 
horribile dictu — idem esse putat svcavróç et ¿roe, ironice, i taque xcvSvve.vec, inquit . ev ті 
eivai. Nugas in hac tota parte Platonem dicere sibi conscium quis neget qui ppc qui ipse se 
eludat sic : ттоддш Հճպ, oi/iai, qaívoiiui aotpíaç sXavveiv, nugas vero maximas dicere voluisse 
mihi videtur in extrema hac parte, quo magis animos delectare!: „die sind noch gar ein und 
dasselbe“ in pag. 399 A Socrates sibi meinens xcvövvevom, inqnit, sav /it¡ svXaßwfiai, érc 
TîjțtF.QOv aoqioiTFQoç тоѵ ôtovtoç у tv éa í) ai. pag. 409 P ironice Socrates dum risum vix tenet 
queritur a Musa Euthyphronis sc destitutum nomen ignis non habere unde ductum esse 
putaret : to tcvo dnood • xal xcvSvvsvsi тугое r¡ тоѵ Eiíí/óqoovóç /те iioi ffit èncXtXomévac 
i то ѵт ó тс ti ay հա).f nòv t trac. pag. 401 B. cum Hermogenes negasset facile esse exponere 
qua de causa II es ti ae nomen ortum esset — ov /то' тоѵ día oiàè тоѵто oąiai íxýdto ւ՛ 
í ¿rat — Socrates ironice laudat illos qui primi nomina dedissent sic : xivdvvsi ovai yovv, tó 
y aí) f. 'Equóytvtç, ot постое та от óцата тіііецеѵос ov qttv/.oi eivai, aXXà цететооХоуоі xal 
dőoXéaxat ті/véç. in pag. 404 A et 407 C Hermogenes verbo utitur in responsis, atque lilie 
praeclarissimam nominis Hadis interpretationem vere tur recta m esse arbitrari (xcvâvvsieiç тс 
Xéyecv), hic item incertus ac dubius probare dubitat quod Socrates de Hephaesti nomine dixerat : 
xcvòvvsísi, sav uq ntj coc, tóg è’ocxsv, ётс аХХу ժժ|ր.

Transeamus ad Symposion, in quo pag. 174 В Socrates moleste fort Homerum insolenter 
proverb!um plebi carissimum mutasse : ՝ O/iijçoç xcvôvvsvsc ov pórov dtacpiisiQai aXXà xai vßoioa.c 
eiç таѵттуѵ г туѵ лаооіціаѵ propriae significationis ut hic aliquid elucct, i ta plane proprie adlii- 
bitum videntes verbum in pag. 174 C: ïgcoç xcvdvvsvaw (amicus Socratis) . . xat) Oyiqoov 
tfiavXoç cov èm aotfov dvtSgòç lévai Уоіѵтуѵ axXvytoç „vielleicht werde auch ich mich in Gefahr 
bringen . . (cf. Lehrs.) pag. 201 В Agathon convictas a Socrate facere non potest quin con- 
fiteatur xivôvvsvto ovô'è.v siâévai d>v tots slnov „ich fürchte fast, ich weiss nichts von alledem was ich 
sagte“, pag 205 I). Agathon dubius respondei xivâvvevscç dû.q'Jq Xéyscv. pag. 213 D. Socrates 
paža tdym’ixdç xal oqóòoa savтоѵ те xal eloddÓToiç sXs'Șsv Si cpíXe 'AXxißidöq, xivSvvevscç тм оѵтс 
ov qavXoç slvai : audintus ilium per lasciviam suavi ter cavillantem, ut nostra lingua n tamur, in 
hune fere modum : „Ich muss ihn so nennen — er ist für mich in Gefahr — wenn er es 
auch nicht verdient (Lehrsius : „Ei wie klug !“) pag. 222 D Socrates scharre troperos cum crimini 
dedisset Alcibiadi voluisse Agathonem et se ipsum discordes facere, Agathon item ironice 
xivâvvevsiț dXryiiq Xéyeiv „du kannst fast recht haben“. 3
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J n Menexeno unuín huiusmodi exemplum extat in pag. 234 C. Socrates cni m Iaudibus 
effort mortem pro patria sic: noXXayy xivôvvevet xaXóv eivai то ev noXégm dnoSvýpxeiv, de quo 
loco vide quae in pag. 11 sq. dicta sunt.

In Parmenide xivôvvevet non adhibetur nisi in responsis octies, qui loci sunt hi: pag. 134 C 
(So scheint es leider), 141 I) (So sieht es aus) 142 A (So ist es beinahe) 156 E (So mag es 
wohl sein), 159 A (So mag es wohl sein), 161 D (das scheint beinahe), 162 C (das mag wohl 
sein). His omnibus loéis Parmenides ipse verbum usurpât, quod addita Schleiermacheri ver
sioné apparet, ita ut semel dolens, sexies dubius ñeque quiequam habens quid respondeat 
Socratem recte dixisse concédât. Uno loco qui est in pag. 147 В idem iile paulo magniheentius 
angustias obtegit sic : xivôvvevet tpaiveotiai ex ye voii Xóyov.

Jn Sophista ad quem nune venimus, in pag. 216 C Socrates veritus ne genus philoso- 
phorum non multo facilius posset discerni quam deorum eloquitur sic : xivôvvevet tô yévoç <>v по/.v 
ti gÿov, aí ç enog eineiv, eivai ôiaxQÍveiv Հ то то ľ 3eoõ „Ich fürchte fast . . .“ pag. 218 А 
urbane hospes monet Theaetetum ut jam desinat plura interrogare : xivôweťei node ¡л év та tia 
ovôèv iii Хехтеоѵ eivai, pag. 229 C hospes prüdentiae Simulationen) accusai efücere ut quidquid 
mali animo accidat, inde originem ducat: di o v xivôvvevet návra óo'a ôtavoiÿ oqiaXXógetia yíyve- 
oiïai nãtítv. pag. 232 A Theaetetus quod hospes interroga verat recte se habere cunctatur dicere 
cum respondeat xivôvvevet то ľ то та í՝ту nr¡ gáXima netpvxévai. pag. 233 D Theaeteto probatur 
quod crimini hospes dederat sophistae (ôo'Çaottxyv ciça riva neąi návrwv éniovýgrg> о ooqtoiyç 
удіѵ, (DJ? о v x dXýtéeiav eymv пѵапедіаѵтаі) sic : xivôvvevei ye то vvv eiQygévov од&отата neçi 
avTÓJv eioéotiai pag. 240 C Theaetetus invitas accipit simulque permirum sibi esse existima! 
quod quaesierat hospes xivôvvevei то іа ¿тут тіѵа nenXéyttai ovgnXoxyv то gq ov rro övit, 
xai gdXa атопоѵ. pag. 250 C incertus ne dicam metu quodam affèctus Thcaetetns probat ho- 
spitis sententiam : xivôvvevogev о/g dXiythñg то Írov dnogavreveffüaí ті то öv, о rav xívyotv xai 
ötúöiv eivai Xéyoyuev „Wir dürften in der That das Seiende als ein drittes andeuten (Schl.)“ 
pag. 232 C ironice hospes veritus xivôvvevogev, inquit, Çîjtovvtç tóv oog/oryv noóie.oov 
ávevQTQxévai tóv gtXócrocpov ; ,.wir mögen wohl gar . .“ pag. 256 E hoc uno verbo Theaetetus 
incertus utitur in responso, quod idem saepe se offert nobis in Politico.

Respondei enim Socrates Minor hoc unum septem locis his : pag. 294 C interrogates ab 
hospite ovxovv dôvvarov ev ëyetv noòç та gyôénoie ànXã то ôid тшѵтод yiyvógevov ånXovv ; 
respondei urbane : „So scheint es“. (Schl.), pag. 301 А quam hospes aristocratiam esse putat 
et oligarchiám urbane probat : „So scheint es“, pag 301 В cum hospes dixisset : ßaoiXéa 
xaXovgev, ov ôtooí'Qovteg óvó дат i tóv дет՝ епЮтудуд у ô ÓD fi хата vógovç g.ovao/ovvia consentit : 
„So machen wir es wohl“ (leider ?) pag. 301 E hospitis veram esse sententiam concedii hane : 
о поте oi’x е'оті yiyvógevog . . év таід nó Xe ot ßaOiXevg otoč, év Ogýveaiv ёддѵетаі, то те om да 
eviXvg xai ryv Wvy/yv ôtagiéomv eíç, Ô et ôy аѵѵеХУоѵтад '£.vyyoág,gata yoágeiv, wg ёоіхе, дета- 
йёоѵтад та туд d/.y'ieo idiyg поХітеіад e/ցղ : „So scheint es“ (Schl.), „So ist es leider“ (Ego), 
pag. 303 А hospes ei recte dixisse videtur cum diceret govaoyia 'QevyJeioa gèv év yodggaoiv 
dyaüoig, oík v ó gov g Xéyogev, do Іоту naffwv ішѵ e'S' dvogog ôè уаХетту xai ßctovidry gvvoixÿoat 
я das mag wohl sein“ (Schl), pag. 307 1) discordes inter se fieri cives cum hospes judicasset 
fere hoc modo : хата y à о oïgai туѵ аѵтшѵ èxatéooig "ívyyêveiav та gèv ёпаіѵоѵѵтед шд 
olxeïa Oifiéieoa, та ôè то5ѵ ôiaipÓQiav греуоѵтед mg d.X/.ótoia, noXXqv eig ëyDoav dXXýXoig 
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xal лоХХодѵ Tvŕ.oi xadíaravrai, iile respondei : xivdvvsvovwv „das thun sie leider“, pag. 
308 В hospitis sententiam ort iidota àgsrg; ov a/iixod dXXijXoc; diaqrígsa&ov (jván, xal 
ôî( xal toi'ç layovra; âgâzov то avrd тоѵто ; recipit ita ut dolere quodamniodo vide- 
atur rem ita esse „das scheinen sie in der That“ (eigentlich sollte es nicht so sein), 
pag. 303 C idem Socrates Minor pluribus verbis hospiti cum dixisset viros qui reipublicae 
praeessent /teyúnov; livra; յպւրբս; xal yótgra; fisyíarov; yíyvstríXai тшѵ aocpiormv (logu(tráç fldem 
tribuit sic; xivdvvsósi тоѵто st; roii; тгоХітіхоѵ; Xsyoašvov; ns.gisaigátjkai то ggfia (ignorara, 
rem ita esse quodammodo dolens, pag. 277 A hospiti interroganti rov '¿yovra av rś%vrjv таѵтгуѵ 
xal ènt/iéXeiay огня; livra ßaaiXéa xal тгоХітіхоѵ dnogMivtáfitüa ; item pluribus respondet non 
modo recte eum dicere, sed vel pulcherrime xal xivdvvsvst ys rsXsco; Sv тцмѵ ovrm; syscv Հ 
Tisol rov тгоХітіхоѵ drrodeițt; („ungefähr. . “). Uno loco Socrates iile Maior auditor qui locus 
est pag. 257 D: urbane hic de iis quibuscum sermonem habiturus est xtvâvvsôsrov, inquit, 
aiigxn TroOiv t/iol '§vyyšvsiav s'y.stv riva.

In Phaedone praeter Socratcm verbo utitur nemo. Atque in pag. 64 A dixerit quispiam 
eum Ttaoddo'Çdv n urbane eloqui, mihi contra ironice rem vulgo maxime horren dam signifient 
verboque vim tribuit propriam, sic : xtvdvvsi'ovGiv offoi ivyydvovGiv doltók dmótisvot tpiXoootpía; 
XsXrßiévai rov; dXXovg, ort ovåsv dXXo avval èntvqôsvovoiv Հ ånoltvrfixsiv րտ xal rsdvávai 
„Die mögen gar nach nichts anderem streben“, pag. 66 B e vulgari philosophorum usu dicendi 
affért ort xtvdvvsvei roi dxnreg drganí; rt; èxtpégsiv, rem ironice maiam significaos, mortem ut 
supra, pag. 69 C rem unam omnium longe gravissimam veretur, ut ita dicam, ne instituerint 
illi qui mystéria instituerint ; sic enim : xivdrvsvovai oí та; rsXsrà; պ/мѵ o vioi xaraerŕfiavTs; 
ov tpavXoi sivai, aXXà год livre ndXai aivírrsadat, dri il; liv а/tvr¡ro; xal dréXsaro; sc; Аі'доѵ 
dçpíxgrai, sv ßogßdgw xsíasrai, d ds xsxaítagiišvo; րտ xal rsrsXscțisvo; èxsías dtpixdțisvo; fisra 
íístov olxíyíst: „sie mögen wohl am Ende andeuten“, pag. 60 E orat ne animo recipiant quod 
profecto turpissimum sit ա; тшѵ Хоуодѵ xivdvvsvsi ovdsv vyiè; sivai „dass wohl gar . . “ pag. 
91 А sicut his quos attulimus locis. propria vis verbi cognoscitur, res enim quaedam mala 
significatur ironice : xivdvvevco sy оду s, inquit, sv rój nagóvn n sol аѵто v rovrov ov tjtXoaótjm; 
sysív, d XX’ di art s o o'i nd v v dnaídsvroi tpiXovsíxto;.

Philebus qui inseribitur dialógus hane elocutionem sex p rae se fért locis his: atque in pag. 
33 C Socrates incepturus rem difficillimam exponere timoré quodam affectus itvcßigv, inquit, 
còç soixsv, on nor՝ san, пдотедоѵ àvaXijnrêov, xal xivdvvsvsi ndXiv sn ngdrsgov օԽ-íhpiv 
i.i,vd¡ui¡;. pag. 36 D idem sentions Xdyov [névről nvd, inquit, xivdvvsvofisv ov naw а/мхдоѵ 
ènsysigsiv „Das sieht bedenklich aus : wir bringen da eine gar nicht kurze Sache in Anregung“, 
pag. 66 C Socrates postquam rem propositan! absolvit tarnen qua utitur arte nesciendi dubitat 
affirmare se absolvisse : xivdvvsvsi xal о gusrtgo; Xdyo; sv s.'xqy xaranenavptévo; sivai xölest. 
Tribus aliis locis verbum in responso pošitom habernos, quorum qui est in pag. 36 B ostendit 
Protarchum, cum Socrates interrogasse! тот՝ ада аѵЭдшпо; xal ràXXa Çma Xvnsïvai te tifia xal 
yaigșc, cunctantem : „So kommt es heraus“, pag. 44 A eundem Protarchum (praecedit (patrí 
yo ív) pressum, pag. 47 D cum respondeat xtvdvvsvsi; ògitórara Xéysiv urbane factaque circuitione 
concedentem.

Sed agite videamus Platonis de república, libri qualia liuius verbi exempla praebeant. 
In libro igitur primo pag. 333 D Polcmarchus interroganti Socrati drav äga tiygrynov f¡ dgyvgiov, 

3* 
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rote xçijfftfioç én' аітоЗ Հ dixaioavvtj; pag. 333 E interroganti xcà neol tàXXa ór¡ návra Հ 
ňtxatocŕvq exactov èv ¡dev XQÓjcei ayg^ros, èv ôe dyggcttą ygijCtao;; dubius videtur respondere 
xivSvvevei. in pag. 350 C Thrasymachus Socrati cum ex eo quaesivisset ëoixev aça d gív 
ňíxauK Tto cogm xal dyat/rñ, d ԺՃ ådixos юЗ xaxiõ xal dealt ti, quam dubius ipse quoque respon
deré videatur xivávveiiei, ex iis intellegitur quae Socrates narrat : ó dt¡ (-tgaavgayog tògoXóyvce 
ftiev návra vatta, ovy «к èyrò vív gu.dímç Xéyo), dXX' êXxógevo; xal góyts, gera tògóiros ítavgaaroö 
ocov, dre xal liego v; livros, pag. 334 A cum Polemarchum eo adduxisset ut concederei ott 
xXèntrfi aça rtç ó óíxaios ròç ёоіхеѵ dvane'gavrat, Socrates ironice dolet simul et vereiur ne 
Homerus pessimus iile omnium poeta miserrimum corruperit : xivSvveŕeis nad 'Ogrtgov gega- 
dtqxévat adró• xal ydo èxtitvoç rov rov '05 песет; ngò; ցտցօ; nánnov AíróXvxov àyaníj. те 
xaí g¡r¡ctv airtdv návras àvtXqánovs xexácitai xXenrociivy ít'ógxrn те : „Da Armer! dem bösen 
Homer hast du das zu danken“, pag. 347 C. Socrates vitupèratione omnium dignum esse 
judicat siquis sua sponte ad rempublicam accedat ñeque expectet nccessitatem : xivôweóet rd 
exdvra enl rd do ye tv lévai, àXXà ց-ղ dvdyxqv negigéveiv, alcygdv vevogíc&ai. pag. 347 D urbane 
Socrates, im mo timoré quodam affectus xivôvveóei, inquit, nóXtç àvógmv ау а dm ѵ el yévoiro, 
negtgaytgw av eivai rd gq dgyetv „ich fürchte fast, man würde sich darum streiten“, 
pag. 334 E Polemarchus cum invitus concessisset falsum esse quod auctore Simonide statuerat, 
gerattoleetta, inquit metu com motus; xivdvveiogev ydq oi’x rig ltd; idv gíXov xal èyltgòv itéoliai. 
in libro 11, pag. 375 D cum Socrates rem co deduxisset ut colligendum esset: ода or¡ 
Sv/.ißaivei dyaltov gvXaxa ddvvaiov yevécltai, Glancon incertus sollicitusque respondet xivSvveóei. 
Socrates ipse xal еуш, inquit, d,roo/¡сах те xal èmcxexpágevos rà ëgngocltev, zhxaíwç yt, ryv 
ď èym, a> gtíXe, dnogoígev ту; ydo ngodltégelta elxóvos aneXetgliqgev. in libro 111, pag. 398 В ur
bane Socrates rem verbis consecutus esse sibi videtur : xivâvvei'ei, inquit, тцмѵ rr(s доѵсіхіі; 
rd mol Xóyovs те xal evito v; navreXm; åtaneneq évitai- a те ydo Xexréov xal o՝ç Xexréov, et- 
qrytai. pag 410 C Socrates urbane de iis qui musicen et gymnasticen condiderint opinatur sic՛ 
xivôvvevovciv dggiótega vqs ipi’xqs è’vexa rd /.léytcrov xatkörávai. pag 413 B cum Glaucon quic- 
quam se intellexisse negasset, Socrates ironice se ipse reprehendit et rgayixâ;, inquit, xtvôvvet'co 
Xéyeiv : i. e. tumide et magnificentius ideoque obscure (St), pag 398 C Socrati, cum admonuisset 
nàs i¡óq av e.voot a тцмѵ Xexréov negt aérmv ola ri ti eivai, respondei Glaucon ipse se irridens 
Eyo), inquit, хіѵдѵѵеѵсо exros тозѵ паѵтозѵ eivai- о "xoѵѵ txavóõç ye ёуш év րրք nagóvri ^vgßaXéattai, 
not’ árva dei r^iã; Xéyeiv. pag. 399 A cum Socrates e republica rd; àveigévas ággavias reicien- 
das esse docuisset, Glaucon sollicitudine qua dam affectus esse videtur cum respondeat xivòvverei 
cot dcogiCrl Xeinecltat xal qgvytcrí „So bleiben dir ja nur“, in libro IV. verbum ab uno Socrate 
usurpatum est quinque loéis : in pag. 425 В cducationein praedicat a pueris rem esse unam 
omnium gravissimam, siquidem- xivdvvevei èx rijs natdeiac 'dny ăv ns dgeqcq, miatta xal та 
énógeva eivai, urbane simul sollicitoquc animo, pag. 4321) inopinate gaudio perculsus 'loi 
iov . . xivdvvevogév ті eye tv tyvoç, xaí goi d oxe t oit návv ri exgev^elcdat Հցճտ (er erschrickt 
vor Freude), pag. 433 В in justitia definienda urbane quod supra diximus, ne veritatis ipsius 
loco lungi videatur, loquitur sic : rorro . . xtvâvveiei где no v ríva ytyvógevov Հ ôtxaiocóvq eivai, 
rd та avtov ngátretv. pag. 443 C postquam justitiae notionem satis diligenter et accurate 
circumscripsit, tarnen ut est probus admodum et vercundus urbane moderateque хата De óv uva 
els dgxqv те xal tónov rtvd րրլ s ótxutocivq; xivdvvevogev ègßeß'qxévat. pag 445 C Socrates 
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ne hoc quidem loco pro certo affirmai, sed opinatur quot sint formáé civitatum, totidem esse formas 
animorum : daoi noXireimv cod not elalv e'ÍSy e/ovreg, -ro ff o oro t xivSvveéovai xàt фтууд t; o ó no i elveti. 
in libro V. qui sunt loci huius generis tres, eorum in uno pag. 454 B. proprie Socrates verbo 
utitur; veretur enim ne „in ipsos quoque cadat, quod Glaucon multos judicaverit impru
dentes arte eristica potius quam dialectica in disputando uti" (St.) : xivSvvëvo/iev yovv ахоѵтед 
dvnXoyíaç änieadai. pag. 459 C item propriam Socrates servat vim verbi ita ut doleat fraude 
et mendacio opus esse regibus in eos qui regantur : ffvyvm rm. ipevSei xal ту dreary xivSvveiei 
y/ãv Seýffeív xgyffílat roèç ãoyovrag éri còepeXeíg. тшѵ dç%o։uévtor61) pag. 458 D Glaucon ipse 
quoque proprie verbum adhibet de re turpissima, saevo libidinis ardore; sic enim: èoomzal 
dvdyxai xivSvveéovmv èxeivtnv Sgi/Jnireoat elvett node rò neide tv те xal eXxeiv тот no ձօ v Xe rov. 
liber VII. hoc modo loquen tem neminem nobis proponit nisi Socratem quinque locis. in pag. 
518 D urbane verbo utitur sic : at /і'еѵ aXXai axerai zaj.ov/ievai tpv%yg xivSvvevovßiv èyyóç et, 
eivai тоЗѵ тое ош/іатод „sie dürften wohl . . . “ 62) pag. 523 А timet animis plurimorum hominum, 
ne arte arithmetica non ut par sit adducantur ad cognoscendam ipsam rerum náturám : xivSvvevei 
ту v voy ff tv dydvwjv (fívffet elvai drv Çyrov/iev, y o у ff liai S'oàdeiç adnál do Эо'к, eXxrixtõ ovii тшѵ по d g 
navrátiace лдод ovaíav. pag. 526 В quod Glaucon antea cum parum intellexisset recipere 
dubitabat, nunc antici pato responso Socrates in persona fflius i e. urbane dubitans eloquitur 
sic : òqQ-Ç о in от i rm оѵгт àvayxatov ÿ/ùv xivSvvevei elvai то /tády/іа; „nun ist doch (was du 
früher nicht zugeben wolltest), in Wirklichkeit so sehr notwendig“, pag. 529 B. Socrates 
Glauconem castigat addita ironia : „periculum est enim“, ut verbis Stallbaumi utar, „ne siquis 
in tecto ornamenta spectet atque suspicions aliquid animadvertat, eum consens mente, non 
oculis contemplări“ : xivSvveóetç xal eï nç èv òootyy поіхіХ/іата гіеоі/леѵос àvaxvnrmv z ага aav- 
riávoi ti, yyeiodai tiv аѵтоѵ voýffsi, dXX' о ix о պա ffi ílexuoetv. pag. 530 D „Socrates vuit astro
nomien et musicae cognationem atque necessitudinem ex Pythagoreorum decretis illustrare 
adeoque musicae originem patefacere“. Лinóv igitur secutas urbane xivăvvevei, inquit, 
ход noòç àffroovouíav о/лиата nényyev, mg node èvao/ióviov tpooàv юта nayyvai. in libro 
VIII pag. 557 C Socrates ironice landat, re autem vera acerbíssimo „populare imperium 
perstringit, in quo describendo baud sei о an civitatis Atheniensis praecipue rationem 
habuerit“ (St.), sic : xivSvvevei xaXXiffry олну ráiv поХітеішѵ elvai „am Ende mag 
dies die schönste unter allen Verfassungen sein“ (Schl.) pag. 557 D Socrates item 
per iróniám suadet urbane conditoribus urbium, ut illám rempublicam adeant sic : xivSvvevei 
roi ßovXo/tévm nóXiv xanaffxevaQetv, o v ov Sy y/ieiç ènoio o/rev, àvayxatov elvai eiç dyuoxoa rov 
/л év y v éX'dóvTi nóXiv, dg av avròv àoéoz.y rodnog, múrov éxXéí¡act>ai, oi ff ne o etc navronoíXiov 
áifizo/iévo) поХпеішѵ, xal éxXe"§a/.i.e"v(o ovrtn za rotzige tv. vides quam salsa cum ironia vetat 
talia adiré imperia ? in libro IX. pag. 571 В proprie Socrates verbum usurpât, cum de cupidi
tăți bus quae contra legem sunt, metuat tarnen ne omnibus incidant, sic : ¿ntdv/iiat naoctvo/joi 
xivSvvevovat /лет èyyiyveadai navré, pag. 573 В in responso adhibet Adimantus interrogates ab 
Socrate ժչ>’ ovv xal rò rráXai Sià rò roioviov ríoavvog ò "Egtng Xéyerat ; „das mag wohl sein“, 
quod idem respondei in libro X. pag 795 E Glaucon cum cx eo quaesivisset Socrates сот ť 

61) Hic liceat mihi monere numquam zivôvveveiV et Soxeèv ita similia inter se fieri ut x.rvSvvëéei 
/юс ~ Soxei /toi usquam inveniatur : hoc ipso loco non idem valere manifestum est.

62) de hoc loco cfr. Schleiermacher, III, 1 p. 576.
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dqa sarai xa¿ о vqaytodonoióç, Еілео ¡rifrqvqç ikm, rqÍTo; тс; ало ß am Хеш; xal rqç dXq'Jsiaç 
леірѵхш;, xal лаѵѵе; ol dXXoi ¡riiiyvai' pag. 597 A propria verbi significatio apparet ita ut xiv- 
Svvsvsiv Socrati dicatur siquis verum non dicit : xivSvvevsi ovx âv dXqdy Xéysiv. pag. 619 E 
admodum urbane et moderate Socrates modo potential! adiungit xivdvvsvsiv sic : e’î ti; del, 
¿лоте stç rov svddâs ßiov dtpixvoivo, ѵуіш; tiiXoaorjol xal o xXqqoç avvtõ ту; aíqéast»; ¡cq sv 
TsXsvvaioi; лілтоі, xivSvvsvsi èx rcõv èxeldev anayyeXXo¡réva>v օն ¡róvov èvddds evõatuovelv av- 

Minos dialógus uno loco hoc verbum habet, in pag. 314 C ubi hospes quidam Socratis- 
legem quid sit definit his verbis : xivôvvsvsi, о aù ¿օար^;, то о ձօ v тоѵто, vóaoç 8óy¡ia 
nó Хеш; eivai.

. Venimus ad Platonis de legibus libros, quorum in libro I. pag. 625 E Cleinias de Cre- 
tensium legistatoris consiliis urbane sic judicat : лоо; тоѵ nóXe¡rov ßXénwv xal га țvaalria 
xivâvvEvEi ^vvayaysiv óqròv, оэ; reá vi: eg, олоѵаѵ arqavsvrovrai, то í)' ѵл' aveov тоѵ луауиато; 
¿vayxá'Qovrai epvXaxq; airtxõv evexa ^vaaireiv то »тоѵ тоѵ у o óv ov. in pag. 636 A hospes Athenien- 
sis cum in prioré sententia dixisset eotxs díjra уаХелоѵ eivai, gradatione utitur, sed caute, ne 
dicam timide xivdvvsvsi, inquit, хаПалео êv toi; аш/гааіѵ, ov Зѵѵатоѵ eivai „ich möchte fast 
sagen, es ist nicht möglich“, in libro II semel legimus verbum in responso, iu pag. 663 D • 
nam cum Atheniensis ille judicasset dvayxalov aça тоѵ äôixov ßiov ov ¡rovov ala%ia> xal uoy- 
Hyqóreqov dXX« xal dijdéarsqov ту áXy’deía тоѵ dixaiov те eivai xal ó«íov ßiov Cleinias considerate 
responde! : xivdvvsvsi хата ye тоѵ ѵѵѵ Xóyov. in libro IV. pag 721 A hospes ille reipublicae 
plurimum interesse, leges de matrimonio primas omnium ferri, modeste affirmai sic : yațrixol 5y 
v ó uo i л o (»to t xivdvvsvovm Tidsțrsvoi xaXœg аѵ níJsfíífai nqò; òqDótyra л day nóXsi. in libro VI. 
pag. 763 В idem ille provide xivdvvsvsi, inquit, oviiévá; ёХаттоѵ ¡iáí)q¡ra eivai di’ dxoißsia; 
èniaraadai navra; туѵ аѵтшѵ yoíqav. urbane in libro VII. pag. 811 C xivdvvevm xará yé тіѵа 
toó лот eèvvyyxévai. pag. 822 D quod dicit xivdvvsvsi dy ѵоііоНетц то л q о ататто ¡revov ел I 
¡rei'Qov eivai тоѵ voțrov; dévia dmqXXáydai, gravissimum difficillimumque munus esse legis
lators signifient, metu quodam affectas videtur. in libro VIII. pag. 835 C urbane, ut fere, 
xivdvvsvsi, inquit, dv Пошло v roXfiyqov Secadal vivog, о; naqqqaíav diacpeqóvToj; ті/гшѵ e о el ret 
doxovvra dqiar’ eivai nóXei xal лоХігаі;. in libro IX. pag. 860B. Athéniens! cum interroga- 
visset irõyv ovx ot toi; ý,riv та ye ôixaia xal тсс xaXà . тоге ¡rèv ю; таѵта §v¡rnavra, tote lié tòç 
еѵаѵтіютата ipavserai ; cunctatus respondet : xivdvvsvsi. in libro X. pag 891 C hospes de re 
mala falsaque adhibet verbum, siquidem xivdvvsvsi, inquit, ò Хе.ушѵ таѵта лгу xal ï dam xal 
y-q v xal d é q a. nqóíra ýy eladni тшѵ лаѵтшѵ eivai, xal r q v (pvoiv ovo/rá&iv таѵта avrá, tpvxpqv d s 
ex roírmv varsqov. soixs dé ov xivdvvsvsiv, dXXd оѵтш; ayțraiveiv таѵта q/мѵ тш Хоуш. Item 
de re mala pag. 892 A : ipvyyv qyvoyxévai xivdvvevovai ¡rév óXiyov piurnavise, olóv те v 
Tvyyávsi xal dvvațriv qv eye« ; pag. 907 В : xivdvvsísi лш; o таѵту; туg dó'§y; avreyofrevog 
лаѵтшѵ аѵ тшѵ dasßmv xexqíadai dixaiórara xáxiaró; те eivai xal doeßéararo;.

Haec pauca de legibus. Jam ad reliquos Platonis diálogos ut veniamus, Hipparchus in 
pag. 229 habet haec : xívdvveísi; roívvv y ov gtiXov ¡re qysladai y, el у y el cpiXov, ov 
леіІіеаЬаі 'Іллаоуш, cuius quidem sepulcro inseriptum erat „iivqua г ó 8՝ Іллаоуоѵ ¡rq cpíXov 
¿палата doleré et reprehenderé in Socrate hospitem rem maiam manifestum est.

In Alcibiade II semel usurpât Alcibiades verbum in responso, in pag. 139 I) ita ut cunc
tatus confiteatur rem aliter se habere atque ipse putaverit : xivdvvsvsi o vy o vroi; eyeiv шалело 
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toVjihȚv. Ceteris quinque loéis omnibus a Socrate adhibitum est his: pag. 139 C per iróniám et 
modeste àqgoorvq aga, inquit, xai [»avía xivdvvevei taírrôv eivai ; pag 142 E scriptum est item 
modeste : á(f>goo¿vi¡ սօս, inquit, xai [»avía zivdvvevei таѵтоѵ eivai. pag. 142 E scriptum est 
item modeste : xivdvvevei 70ľ-т . . g>góvi[»óg tic eivai èxeívog ò noiqvqç, quod paulo infra sic : 
xaXrnç dozei xai àôtjaZmg Xéyeiv o aoiqvqç : pag. 144 D de re mala utitur sic : xivdvvevec roye топ> 
aXXoiv іліатуцыѵ xcÿ[va, ècívnç avev tt¡$ too ßeXciöTOV zexvqfiévoç у, óXiydxiç ¡лет oîyeXeïv, 
ßXameiv dè m nXeím тот еуоѵта avió ; quod idem repetit in pag 146 E; in pag. denique 150 A 
urbane de justifia et intellectu : xivdvvevei 70 ï 1՛ xai лада Deoiç xal лад dvDgmrioiç пи с voto 
¿’■հօvai dixaioavvy re xal (pgóvyaís діасредоѵтші recqiqaDai.

In Theage, pag. 121 В. Demodocus modeste affirmai sic : navra та <pvrà xivdvvevei тоѵ 
avcòv го error eyeiv, xaí та ex тус yyç (pvóejivc xai та £ша, та те аХХа xai av&garrtoç. in pag. 
122 D moderate assentitur : xivdvvevei yovv o tí reo ßéXno rov eivai mg ci Xéyeig

In Platonis quae feruntur epistulis verbum extat in ер. VII. pag. 327 A, quo loco ironice 
Plato rém maiam significare videtur : xivdvvevm, та dozovvea è/10'i ¡¡¿Xtiiítu dvDgiónoiç eivai 
(ivjvvav dià Xóymv xai лдаттеіѵ avta ‘§v[»ßoiiXeva>v, dyvoeiv ón rvgavví,dog nvà тдолоѵ 
хатаХѵшѵ èoofiévyv iiqyavoí/ievog êXáv Davov ецаѵтоѵ. pag. 348 E Theodotes quod opinatur sic 
exprimi է • o de ( HgaxXeídyg) eivai лу та v ту xivdvveíei.

In spurio negi dixaíov dialogo semel Socrates verbo utitur urbane, pag. 375 C : xivdvvevei 
äga o (»ev oí лдоуоѵоі qiiiv xaiêXinov aoipíav, dixaioavvy eivai, o dè dfiaDíav, то ľ to dè àdixía.

In spurio леді àgerÿç dialogo item semel Socrates de re mala, in pag. 379 В : xivăvvevei 
ovce ipvaei осте [laDýoet q àge-cy тоід àvDgumoig лagayíyvetsDai.

Tandem aliquando rom ad finem deductam esse non nemo érit qui dicat, sed noli i rasci 
me singula, non summation exempla tractavisse, quia varietates eorum et discrimina sunt saepe 
tenuissima Accedit ut sescenta reperiautur milia verborum quae sunt dozeiv èoixévai <f>aívectâat> 
huios autem verbi universa plus centum et octoginta ëxempla extare, dimidium nomen Socratis 
prae se ferre saepissime ironice loquentis, non in omnibus extare dialogis, sed deesse in his 
qui inscribuntur omnes fere falso Platonis nomine : Laches Jon Timaeus Epinomis Axiochus 
Demodocus, Eras tai Eryxias Halcyon Horoi Klitophon Kritias Sisyphus — in epigrammatis 
quae sub Platonis nomine feruntur non extare consentaneous est Per se ipsum igitur colligen
dum erit, singulare aliquid atque proprium in se habere verbum xivdvveveiv, non usurpatum 
esse a Platone more eorum quos Gellius (I, 15 fin ) locutuleios, blaterones, linguaces appellat, 
qui verba praecipue nova coram omnibus jactant saeculique fiosculis orationis se exornatos 
praestant, sed ut est nobis non primus 63) modo sed etiam princeps eorum qui diálogos com-

83) Liceat mihi repetere quod Christ, in Graecarum littcrarum historia pag. 332 sqq. de dialogis Platonis 
existimat : „Diese Form ist keine von aussen hereingetragene, sondern eine natürliche Wiedergabe der Art, wie 
Socrates mit seinen Schülern verkehrte, weshalb nicht blos Plato, sondern alle Sokratiker dieselbe anwendeten. Es 
ist aber auch zugleich die dialogische Form iu der Auffassung Platons vom Wesen des Wissens und in seiner 
ganzen Lehrmethode tiefinnerlich begründet. Das Denken war ihm eine Zwiesprache der Seele mit sich selbst, 
und nur auf ein mit Einsprache und Gegenverteidigung d. h. mit dialektischer Kunst erworbenes Wissen legte er 
Wert. Er ist mit dieser Form der echteste Vertreter hellenischer Philosophie und attischen Geistes geworden, die 
Abneigung der Griechen gegen einsame Abgeschlossenheit und der demokratische Anspruch der Athener auf das 
sprichwörtliche eXeyy; èXéyyov verschaffte von vornherein einer Philosophie Eingang, in der die Sätze nicht 
in langer, salbungsreicher Rede de tripode verkündet, sondern in dialektischem Zwiegespräch entwickelt wurden. 
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posuerunt, composuisse nobis videtur exemplar quonam modo sibi quidem sermones doctissimi 
eidem et urbanissimi humanissimi blandissimi esse viderentur, quomodo ipse quidem 2dyor 
yiíjwí xexQa^évov esse vellet. Quorum in numero blandimentorum mihi esse videtur hoc 
ipsum verbum quod periculi tamquam decore involutum obducit et quicquid periculosum est et 
quicquid esse videtur, si non periculosum, at incertum turpe molestum injucundum, panels etiam 
locis si recte intellego, a similibus verbis nihil dissentit (vide quae supra ad Xenophontem de 
hac re attulimus). Atque ob hane rem ipsam, quia duplicem habet significationem, facilius ad 
iróniám aptum persaepe cum ab aliis tum ab Socrate usurpatur; res autem in sermonibus quae 
Platoni periculosae esse videntur, omissis eis quae metum ipsum, terrorem, sollicitudinem signi
ficant, sunt hae : vituperado admonito reprehensio castigado acensado mónitas interdictum 
indignitas, alia, omnia cum maids varietatibus : ut de his rebus quanta est urbanitate И ben ter 
xevôvvevecv adhibet, ita etiam ne audax et temerarias in statuendis decretis et opinionibus, sibi 
nimium plaçons in absolutis quaestionibus videatur; saepissime vero (quinquaginta cr. locis) 
respondentes eos, qui sermonibus intersunt, hoc verbum facit cosque invitos coactos pressos 
incertos canotantes dolentes. Sed quod modo dixi, in omnibus rebus quae Platoni pro eins 
urbanitate plus minusve in sermonibus periculosae sunt, tot tantaeque sunt varieta tes, ut singulae 
singulis verbis vix possint significar! : satis habui nonnulla enumerasse exempla.

Nunc a Platone me discedere aegerrime fero baud ignorans molds in locis divinos iile 
quid sentiret me non assecutum esse ; verum tarnen nunc quidem discedamus abanique discepte՜ 
mus quaestionem, quae inter Herodotum Xenophontem Platonem, praeter quos nemo hoc verbo 
usus est, ratio esse videatur. Et Herodotus quem uno loco adhibuisse vidimus, proprie de re 
vulgo terribili adhibet addita ironia; herum uterque usum adeo propaga vit, ut non modo de re
bus aliqua ex parte malis molestisve usurpetur, sed etiam plane urbana locutio facta sit de 
rebus nulla ex parte periculosis. Sed uter auxit verbi significationem? Non dicam h. 1. apud 
Platonem esse ubertatem varietatem sollertiam artificium, apud Xenophontem paupertatem ac 
timiditatem, non colligam hac ipsa re iIlins esse veritatem, huius similitudinem, sed quo tempore 
quod quidem constet utriusque libelli compositi sit exponam. Et Xenophon tis qui hue pertinent 
libelles auctor est Roquette non ante annum 386, quo anno Oeconomicum primum editum esse 
verisimile putat, publici juris fieri cõepisse, contra Platonem, ut unum gravissimumque testem 
afferam, Zellerus usque ad annum 396 conscripsisse existimat Hippiam minorem, Euthyphronem, 
Apológiám, Critonem, Lysidem, Lachetem, Charmidem, Protagoram 64). quae cum ita sint, pro 
certo statuemus, Xenophontem imitatorem esse Platonis, hune esse paren tern verbi et formatorem.

Ob Platon der erste war, der philosophische Dialoge schrieb, ist zweifelhaft, aber jedenfalls hat er dem Dialog 
durch anschauliche Schilderung der Szenerie, feine Zeichnung der Charaktere, scharfsinnige Entwicklung der Be
griffe, lebensvolle Frische im Fortgang des Gespräches jene Vollendung gegeben, die seitdem ebensowenig wie die 
Erzählungskunst des Homer von irgend jemandem erreicht worden ist. Neider haben ihm vorgeworfen, er habe in 
seinen Dialogen nur die Mimen des Sophron kopiert, aber dem gegenüber hat Zeller einfach auf die Stelle des 
Aristoteles, Poet. 1 verwiesen, wo die totale Verschiedenheit jener beiden Arten von Dialogen ausgesprochen ist. 
übrigens versteht es sich von einem Manne, wie Platon, der sich nicht von einem krankhaften Streben nt ch 
Originalität leiten liess, von selbst, dass er auch von anderen gelernt und nicht umsonst die Mimen des Sophron. 
gelesen hat.

G4) Platonis Apológiám ante Xenophontis Memorabilia in lucern prodiisse aliis causis demonstrat Schanz, 
in A pol. pag. llOsq.



25

Restât ut causa quodammodo absoluta esse videatur hoc unum, quatenus imitando efficta 
sit haec Platonis proprietas ut inquiramus. Quam rem jucundissimam nunc quidem ab omni parte 
considerare copioseque cxponere non licet; hoc unum non praeteribo, nullum esse huius elocutionis 
vestigium aut apud Aristotelom aut apud omnes Atticos qui vocantur oratores praeter հօտ apud 
Demosthenem locos : in Spudiam § 2 : xívdvvevm ovàèv òfioímç tovtw ttoòç тоѵтоѵі rov dym va 
sysiv, dXX՝ ovroç fièv oaiiatç noXXáxtç sidiciii.voç еѵтаѵда stç ifiãç naoitvai, sym՝ <У а У то 
roí՜то (p о ß о v /і а t ;ii¡ Sià ту v (tntiQÍ.av or övvrftm SyXmaai. proprie de rc periculosa adhibitum 
esse vides, in Aristogeiton. I § 49 : Svaxavánavtímv մտ te xivSvvevsi noãyi.ia sívai novšia „die 
Bosheit, fürchte ich, ist. . ; urbane utitur verbo de re certíssima, sed mala, in Midiam § 205 . . 
ßia&rai о ix óo!k'ç. àXXà xivôvvsísi то Xíav еѵтѵуііѵ ènayth-Tç "toiüv ; vi desne hoc quoque loco 
de re mala adhibitum ?

Praeter haec tria exempla nihil apud Demosthenem invenitur, qui quidem „lectitavisse 
Platonom studiose, audivisse ctiam dicitur idque apparet ex genere et granditatc verborum; dicit 
etiam in quadam epistula (ep. V. p. 1409) hoc ipse de sose“ (Cicero in Bruto § 121). Recte 
igitur Christ. 1. c. p. 311 n. 2 pi dicat sic: „Die Reden des Demosthenes verraten durchaus 
keinen Einfluss Platons, die practische Natur des Dem. war von vornherein der philosophischen 
Speculation abgekehrt. Mehr glaublich ist sein Studium des geistesverwandten Thukydides, den 
er achtmal abgeschrieben haben soll.“

Jam quae sors fuerit huius proprietatis dicendi posteris deinde temporibus, nunc quidem 
nihil afirmare possum nisi hoc unum, paucos fuisse pui panels loéis imitarentur, placimos aut 
non voluisse aut quod verius est, non potuisse imitări elegantias huius elocutionis ac variolates. 
Illi autem pauci scriptorcs, quorum unum esse Plutarchum video ex léxico Wyttcnbachiano, alios 
exhibet Stephani lexicon, Sy nesiem et Gregorium, qua ratione hi ipsi imitati sint et si quos 
lios investigare potuero, alio tempore tractabo sàv iïéXy Ikóç.
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Bericht über das Schuljahr 1895-֊96.

í. Allgemeine Lehrverfassung.

1. Übersicht über die einzelnen Lehrgegenstände und die 

für jeden bestimmte Stundenzahl.

VI v IV սա OUI ÜII OII ÜI Ol
zu

sam
men

a) katholische
Religion

b) evangelische

3

3

2 2 2 2 2 1
i

2 շ՜՜ 17

112 2 2 2 2 2 2 2

Deutsch und
Geschichtserzählungen

il4 Í!3 3 2 2 3 3 3 3 26

Lateinisch 8 8 7 7 7 7 6 6 6 62

Griechisch — — — 6 6 6 6 6 6 36

Französisch — — 4 3 3 3 2 2 2 19

Geschichte und Erdkunde 2 2
2
2

Î 2
1

2
1 3 3 3 26

Rechnen und Mathematik 4 4 4 ■ 3 3 4 4 4 ՚ 4 34

Naturbeschreibung 2 2 2 2 — — — — — 8

Physik, Elemente der
Chemie und Mineralogie — — — — 2 2 2 2 2 8

Schreiben 2 2 ... — — — — — 4

Zeichnen 2 2 2 2 — — — 8
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2. Verteilung der Stunden unter die einzelnen Lehrer 

im Schuljahre 1896|97.

Namen 
der

Lehrer. O
rd

in
ar

iu
s 

vo
n 01 UI OII UH О1П um IV v VI

Za
hl

 de
r

St
un

de
n.

 1

Direktor
Gruchot.

6 G riech.
3 Gesch. 2 Gesch. 2 Gesch. 13

Professor 
Thurau. UI. 3 Deutsch

7 Latein 5 Latein 6 Griech. 21

Professor Dr.
Stamm 01. 3 Deutsch

7 Latein 6 Latein 4 Griech. 20

Professor
Gehrmann. IV. 6 Griech. i Deutsch

7 Latein
4 Deutsch

2 Erdk. 22

Professor
Switalski. un. 4 Math. 4 Math.

2 Physik
4 Math.
2 Physik

4 Math.
2 Physik

22

Oberlehrer Dr. 
Dombrowski.

beurlaubt.

Oberlehrer 
Amoneit. V. 2 Religion 2 Religion 2 Religion 2 Religion

2 Gesch. 8 Latein 3 Religion 21

Oberlehrer
Chlebowski. VI. 2 Franz. 5 Latein

3 Franz.
3 Deutsch 8 Latein 21

Oberlehrer Dr. 
Reiter. 0П. 6 Griech. 3 Deutch

6 Griech.
7 Latein 22

Oberlehrer
Schulz.

2 Religion
2 Hebräisch

2 Religion
2 Hehr. 2 Religion 2 Religion 2 Religion 2 Religion 2 Religion 3 Religion 21

Oberlehrer 
Stambrau. OIII.

3 Math.
2 Physik 3 Math. 4 Math. 4 Rechnen

2 Naturh. 4 Rechnen 22

Oberlehrer 
Basmann. um. 2 Franz. 2 Franz.

2 Latein
2 Griech.
3 Franz.

2 Deutsch
3 Franz,

4 Franz.
2 Erdk. 22

Hilfslehrer 
Schnrdt. 3 Gesell. 3 Gesch. 3 Deutsch

1 Erdk.
2 Deutsch
2 Latein
1 Ereik.

2 Gesch.
1 Erdk. 2 Erdk. 20

Techn. Lehrer
Goldhagen.

I—VI 3 gern. Chor
1—II 2 Zeichnen

2 Zeichnen 2 Naturb.
2 Zeichnen

2 Naturb.
2 Zeichnen

2 Schreib.
2 Zeichnen

2 8

2 Naturh.
2 Schreib, 
ngen

25

4*
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Übersicht über die während des abgelauienen Schuljahres 

durchgenomme Lehraufgabe.

Oberprima.

Ordinarius: Professor Dr. Stamm.

1. Religionslehre, a) Katholische : Die Lehre von der Heiligung und Vollendung nach 
dem Lehrbuche von Dreher. Kirchengeschichtliche Mitteilungen aus der mittleren Zeit. 2 St. 
Schulz, b) Evangelische: Erklärung des Johannesevangeliums. Kirchengeschichte bis zur 
Reformation. Wiederholungen 2 St. Amoneit.

Ł. Deutsch. Goethe, Schiller und ihre berühmtesten Zeitgenossen. Die romantische Schule, 
die Dichter der Freiheitskriege, Uhland, Gcibel. Schwierige Gedichte von Schiller und Goethe. 
Die braut von Messina. Torquato Tasso. Iphigenie, Hamlet. Auswahl aus Lessings Dramaturgie. 
3 St. Stamm.

Themata der Aufsätze: 1. Wodurch erregt Corroían unsere Bewunderung, unser Missfallen und unser Mit
gefühl? 2. Gedankengang der drei ersten Römeroden des Horaz. 3. Das Privatleben der alten Deutschen nach 
Tacitus. 4. Der erste Akt in Goethes Iphigenie. (Klassenaufsatz.) 5. Weshalb ist Lessings Minna von Barnhelm 
ein echt nationales Stück? 6. Demosthenes und Cicero. 7. Welche Absicht verfolgt der Dichter des Wilhelm 
Teil bei den Helden und wie erreicht er dieselb e ? 8. Prüfungsaufsatz,

3. Latein Cic. Briefe. Tac. Ann. 1 Schluss, II und Agricola. Hor. Od. III. IV., Episteln 
und Epoden. Wiederholungen der Grammatik; Erweiterung der Stilistik. Exercitien und Ex
temporalien. 7 St. Stamm.

4. Griechisch. Homer Ilias Auswahl aus XIII—XXIV. Sophocles Oedipus Rex. Plato 
Apologie und Eutyphron. Demosthenes Olynth. Gelegentliche Wiederholungen aus der Grammatik. 
Schriftliche Übersetzungen ins Deutsche. 6 St. Der Direktor.

5. Französisch. Lektüre: Arago, Histoire de ma jeunesse. Molière, Ľ Avare. Sprech
übungen im Anschluss an die Lektüre. Zusammenfassende Wiederholungen der Grammatik. 
Alle 3 Wochen eine Übersetzung ins Deutsche oder ein Diktat als Klassenarbeit. 2 St. Bas mann.

6. Hebräisch. Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre und Syntax. Lektüre 
ausgewählter Stellen. 2 St. Schulz.

7. Geschichte und Erdkunde. Geschichte der Neuzeit von 1648 bis zur Gegenwart. 
Geographische Wiederholungen im Anschluss an die geschichtliche Entwickelung. 3 St. Der 
Direktor.

8. Mathematik. Abschluss der Stereometrie. Kombinationslehre. Binomischer Lehrsatz 
für ganze positive Exponenten. Rentenrechnung. Der Koordinatenbegriff und Grundlehren von 
den Kegelschnitten. Wiederholung früherer Pensen an Übungsaufgaben. Alle vier Wochen 
eine schriftliche Arbeit. 4 St. Switalski.

9. Physik. Mechanik. Mathematische Geographie. 2 St. Sw italski.
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Aufgaben für die schriftliche Reifeprüfung, a) Michaelis 1896: 1. Wie konnte Friedrich der Grosse aus 
dem siebenjährigen Kriege siegreich hervorgehen? 2. Friedrichs des Grossen Verdienste um den preussischen 
Staat. (Extran.) — Mathematik: 1. Welches von den gleichschenkligen Dreiecken, die den konstanten Umfang 2a 
haben, beschreibt bei der Rotation um die Basis einen Doppelkegel vom grössten Volumen ? Wie gross ist die 
Oberfläche des Rotationskörpers ? Welcher spitze Winkel x genügt der Gleichung : sin 3 x = 5 sin x. cos 2 x ?
— Ein Punkt P hat vom Mittelpunkte eines Kreises K, dessen Radius r ist, den Abstand 2 r. Welches ist der 
geometrische Ort der Mittelpunkte aller derjenigen Kreise, welche durch P gehen und К berühren? — Jemand 
sollte vom Jahre 1890 bis einschl. 1902 jedesmal am 1. April 400 Mark zahlen. Er hat sich verpflichtet, am
1. April 1897 die ganze Schuldsumme auf einmal zu tilgen Welchen Betrag muss er zu diesem Termine einzahlen, 
wenn man 3,76% Zinseszii s annimmt? — 2. (Extraneus). Einem geraden Kegel vow Radius rund der Seite 1,25 r 
ist die innere Berührungskugel einbeschrieben, fn welchem Verhältnis wird die Kugel dem Volumen und der 
Oberfläche nach durch den Berührungskreis beider Körper geteilt? ֊ Wie gross ist die Fläche desjenigen Drei
ecks, in welchem der Radius des einbeschriebenen Kreises q — 12,7 m ist und die Dreieckswinkel der Bedingung 
« = 2ß = 3y genügen? ֊ Eine gerade Linie L hat vom Mittelpunkte eines Kreises K, dessen Radius r ist den 
Abstand 0,5 r. Welches ist der geometrische Ort der Mittelpunkte sämtlicher Kreise, welche L und К berühren?
— Zwei Freunde A und B, welche 22,5 Meilen von einander entfernt wohnen, brechen zu gleicher Zeit auf, um 
einander zu sehen. A legt am ersten Tage 2 Meilen, und an jedem folgenden 0,25 Meilen mehr zurück als am 
vorhergehenden. B. dagegen macht am ersten Tage 4 Meilen, an jedem folgenden Tage aber 0,5 Meilen weniger 
als am vorhergehenden Wann und wo treffen die Freunde einander?

b) Ostern 1897: Deutscher Aufsatz: 1. DieMacht einer reinen und edlen Seele nachgewiesen an Iphigenie.
2. Wie bewährt sich der vergilische Ausspruch Tu ne cede malis, sed contra audentior ito in der brandenburgisch
preussischen Geschichte? (Extran.) Mathematik. 1. In ein reguläres Tetraeder mit der Seite a ist senkrecht zur 
Basisgein die Tetraederseiten berührender Cylinder vom grössten Mantel hineinzustellen und mit dem Inhalt derjenigen 
Kugel zu vergleichen, welche auf der oberen Cylinderbasis ruht und gleichfalls die Seiten des Tetraeders berührt. — Wie 
gross sind die Winkel desjenigen Dreiecks, in welchem 5a — 2pb = 30oc ist? ֊ Auf der Peripherie eines Kreises K։ 
vom Radius 2r liegt der Mittelpunkt eines Kreises K8 vom Radius r. Welches ist der geometrische Ort der Mittel
punkte aller derjenigen Kreise, welche K, und K2 gleichartig berühren? — Eine zehnjährige, zu Anfang jedes 
Jahres fällige Rente von 463 Mark ist in eine achtjährige, zu Ende jedes Jahres zahlbare Rente zu verwandeln. 
Wie gross ist die letztere, wenn man 3,76% Zinseszins annimmt? — 2. (Extraneus). Ein Dreieck mit der Grund, 
linie c = 17,5 m und den Basiswinkeln « = 75- 32' und ß = 37- 46' rotiert um c. Wie gro^s ist der Inhalt 
und die Oberfläche des Rotationskörpers? — Vom obersten Punkte eines Berges erscheinen die Spitze und der 
Fusspunkt eines im Thal stehenden Turmes von 150 m Höhe unter den Tiefenwinkeln a = 10- 48' 30“ und 
ß = 17- 40' 36“. Wie hoch ist der Berg? — Die Halbierungslinien der Winkel jedes beliebigen Vierecks schliessen 
ein Sehnenviereck ein; zu beweisen. — Jemand erbt 45000 Mark und legt dieselbe zu 3,76% Zinseszins an. 
Welche Rente darf er hiervon am Schluss jedes Zinsjahres beziehen, wenn durch dieselbe die geerbte Summe mit 
ihren Zinseszinsen am Schluss des 15. Jahres verbraucht sein soll?

Unterprima.
Ordinarius: Professor Thurau.

1. Religionslehre, a) Katholische: i mh QI Kunden.
b) Evangelische:)

2. Deutsch. Überleitung von der ersten Bliiteperiode zur zweiten. Klopstock, Lessings 
Laokoon (Auswahl), Hamburgische Dramaturgie (Auswahl), Goethes Dichtung und Wahrheit 
3 St. Thurau.

Themata der Aufsätze: 1. Richtig heisst es im Prolog zu Schillers „Wallenstein“. „Seine Macht ist’s, die 
sein Herz verführet, Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen.“ 2. Deutsches Wesen nach den gelesenen Gedichten 
Klopstocks 3. Lessings Charakteristik nordischen Heldenmutes (Laokoon 1) und die Nibelungenhelden. 4. Die 
Iragik in Schillers „Wallenstein“. (Klassenarbeit.) 5. Der tragische Konflikt bei Rüdiger von Bechlarn und Max 
Piccolomini. 6. Tugenden und Laster der alten Deutschen nach Tacitus’ Germania. 7. Moltkes Ausspruch : „Der 
Traum vom Frieden ist nicht einmal ein schöner Traum“. 8. Klassenarbeit.
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3. Latein. Cicero in Verrem V und Briefe; Tacitus Germania; Horaz Auswahl aus Od.
1 und II und III 1—6. Wiederholungen und Erweiterungen der Grammatik und Stilistik ge- 
gelegentlich. Exercitien und Extemporalien. 6 St. Thurau.

4. Griechisch. Homer: Ilias 1 —XV inch mit Auswahl. Sophocles Antigone. Lyriker in 
der Auswahl von Biese. Platon: Phaedon 1—9 incl. 28—35 i., 38—40 i., 62—Ende. Kriton. 
Thucyd. VI. Auswahl, begonnen. — Aus Flor. Gr. II wurde extemporiert. Grammatische 
Wiederholungen wöchentlich einmal, alle vier Wochen eine Übersetzung ins Deutsche. 

6 St. Reiter.
5. Französisch. D’ Hérisson : Journal d’un officier d’ordonnance. Auswahl französischer 

Gedichte von Gropp und Hausknecht. Sprechübungen. Zusammenfassende grammatische Wieder
holungen. Alle 3 Wochen eine Übersetzung ins Deutsche oder ein Diktat als Klassenarbeit.

2 St. B as mann.
6. Hebräisch mit 01 verbunden.
7. Geschichte und Erdkunde. Geschichte der römischen Kaiserzeit, Geschichte der 

epochemachenden weltgeschichtlichen Ereignisse, namentlich der vaterländischen Geschichte vom 
Untergang des weströmischen Reiches bis zum westfälischen Frieden. — Geschichtlich-geographische 
Übersicht der 1648 bestehenden Staaten. 3 St. Schmidt.

8. Mathematik. Abschluss der Trigonometrie. Zinseszins- und Rentenrechnung. Die ima
ginären Grössen. Stereometrie. Wiederholung früherer Pensen an Übungsaufgaben. Alle vier 

Wochen eine schriftliche Arbeit. 4 St. Switalski.
9. Physik mit 01 verbunden.

Obersekunda.

Ordinarius: Oberlehrer Dr. Reiter.

1. Religionslehre, a) Katholische : Die Lehre von Gott, der Schöpfung und Erlösung 
mit eingehenderer Besprechung der Lehrpunkte, welche gegenüber der herrschenden Zeitrichtung 
eine apologetische Behandlung erfordern, nach dem Lehrbuch von Dreher. Kirchengeschichtliche 
Mitteilungen aus dem christlichen Altertum. 2 St. Schulz, b) Evangelische : Erklärung 
der Apostelgeschichte, des 1. Petrusbriefes und von Abschnitten aus dem 1. Korintherbriefe. 
Wiederholungen. 2 St A m o n e i t.

2. Deutsch. Schiller: Siegesfest, Eleusisches Fest, Spaziergang, Taucher, Handschuh, 
Alpenjäger, das verschleierte Bild zu Sais. Maria Stuart. Wallenstein. — Goethe: Götz, 
Egmont. — Nibelungen, Kudrun, Walther v. d. Vogelweidc nach der Auswahl in Buschmanns 
Lesebuch. Übersetzung von Proben aus dem Urtext und Einführung in die mhd. Sprache und 
die wichtigsten Lautgesetze. Ausblicke auf nordische Sagen, auf die höfische Epik (bes. Meier 
Heimbrecht) und die höfische Lyrik. 3 St. Reiter.

Aufsätze: 1) Die antiken und die modernen Bestandteile in Schillers Siegesfest. 2) Die Segnungen des 
Ackerbaues in Schillers Elegischem Fest. 3) Das idyllische Leben in Schillers Spaziergang. 4) Durch welche 
Züge gewinnt Siegfried noch kurz vor seinem Tode unsere Liebe und Bewunderung? (Klassenaufsatz.) 5. Die 
Natur "in den Gedichten Walthers. 6) Schillers Maria Stuart I, 1, der Grundton für die ganze Tragödie. 7) Inhalt 
uud Gedankengang in Schillers Prolog zum Wallenstein. 8) Klassenaufsatz: Max Piccolomini. Ein Lebensbild 
nach Schillers Piccolomini.
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3. Latein. Cie. pro leg. Man. uud Cato maior. Liv, XXIV und XXX. Verg. Aen. I, 
II und Auswahl aus den folgenden Büchern. Wiederholung und Erweiterung der Grammatik, 
stilistische Regeln und synonymische Unterschiede. Exercitien und Extemporalien. 7 St. Stamm.

4. Griechisch. Homer : Odyssee XIII—XV 300—495. XVI—XVII. XVIII 1—158, 
304—Ende. XIX ohne die Antolykos-Episode. XX 1 —122. XXIII Herodot : VII 1 -29- 
32. 34-35. 37-40. 44—57. 1 CO -105. 133-147. 150-152. 156-165. 189 -196. 
201—Ende. Xenophon : Hellenica I 6, 1—16. 24 —35. 7, 4—25. 34—35. II 1, 1—5-, 
22—32. 2, 3—23. 3, 11 —53. 4, 1—7. 10—23. 24. 28—43. Memorabilien: Auswahl 
aus allen vier Büchern. Extemporiert wurde aus Xenophons Hellenica. Die Lehre vom Infini- 
tivus. Participium, Indicativ und Conjunctiv nach Kaegis Grammatik, Alle vier Wochen eine 
Übersetzung ins Deutsche 6 St. Reiter.

5. Französisch. Expedition ď Egypte par Thiers Grammatische Wiederholungen, zu
weilen Übersetzungen ins Französische im Anschluss an die Lektüre. Alle 14 Tage eine schrift
liche Übersetzung aus dem Französischen als Klassenarbeit. Sprechübungen. 2 St. Chlebowski.

6. Hebräisch. Die Formenlehre und die nötigsten Syntaxregeln nach der Grammatik von 
Vosen. Übungen im Übersetzen. 2 St. Schulz.

7. Geschichte und Geographie. Hauptereignisse aus der griechischen Geschichte bis 
zum Tode Alexanders des Grossen, römische Geschichte bis zur Wiederherstellung der Monarchie 
durch Augustus. — Wiederholungen aus der Erdkunde der aussereuropäischen Erdteile. 3 St. 
Schmidt.

8. Mathematik. Die Lehre von Potenzen, Wurzeln und Logarithmen. Quadratische Glei
chungen. Arithmetische und geometrische Reihen erster Ordnung. Einfache Aufgaben aus der 
Zinseszinsrechnung. Trigonometrische Berechnung von Dreiecken, Vierecken und regelmässigen 
Figuren. Dreiecktransversalen. Konstruktion algebraischer Ausdrücke. Alle vier Wochen eine 
schriftliche Arbeit. 4 St. Sw italski.

9. Physik. Wärmelehre. Magnetismus. Elektricität. Wiederholung chemischer Grund
begriffe. 2 St. Switalski.

Untersekunda.

Ordinarius : Professor Switalski.

1. Religionslehre, a) Katholische: Apologetik (die Lehre von der natürlichen Religion, der 
göttlichen Offenbarung, den Offenbarungsstufen und der Kirche) nach dem Lehrbuch von Dreher.
2 St. Schulz, b) Evangelische mit 011 verbunden.

2. Deutsch. Uhlands, Schillers und Goethes Balladen und Romanzen. Schillers Lied von 
der Glocke, Wilhelm Teil, Hermann und Dorothea, Minna von Barnhelm, Jungfrau von Orleans.
3 St. Schmidt. .

Themata der Aufsätze : 1) Inwiefern verdankt Bertrán de Born seinem Unglück gerade den schönsten Triumph 
seiner Sangeskunst ? 2) Schilderung einer Feuersbrunst im Anschluss an Schillers „Glocke-1. (Klassenaufsatz). 3) 
Die Bestimmung der Glocke. 4) Die Lage der Schweizer unter der Herrschaft Österreichs. 5) „Tapfer ist der 
Löwensieger, Tapfer ist der Weltbezwinger, Tapfrer, wer sich selbst bezwang.“ 6) Warum konnte Riccaut nicht der 
Freund Teilheims sein? 7) Was erfahren wir aus dem Prolog in Schillers „Jungfrau“ ? 8) Zeugt Johannas Be
nehmen gegen ihren Vater wirklich von einem unkindlichen Herzen? 9j Das Städtchen in Goethes „Hermann und 
Dorothea“ (Abschlussprüfung).
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3. Latein. Livius lib. XXIII und Anfang XXIX. Cicero in Catil. I und IV. Grammatische 
Wiederholungen und stilistische Belehrungen im Anschluss an die Lektüre und die Korrektur 
bezw. Retroversion der schriftlichen Arbeiten. 5 St. Thurau. — Ovid. met. Philemon und 
Baucis, Orpheus und Eurydice, Deucalion und Pyrrha, die vier' Zeitalter, der Gigantenkampf, 
Lycaon, Sintflut, die lycischen Bauern, Niobe, der Raub der Proserpina. Die Einleitung und das 
Schlusswort. 2 St. Basmann.

4. Griechisch. Xenoph Anab. I, 9; III, IV. Auswahl aus Hell. II. Syntax des Nomens, 
Tempus- und Moduslehre. Zweiwöchentliche Klassenarbeiten, gelegentlich auch Übersetzungen 
aus dem Griechischen ins Deutsche. 4 St. Stamm. Homer Od. 1, 1 —100: VI, 42—47; IX, 
X, XII. 2 St. Basmann.

5. Französisch. Lektüre: Erckmann — Chatrian, La compagne de Mayence. 1792 3. 
Grammatik nach Gustav Ploetz’ Sprachlehre. Mündliche und schriftliche Übungen im Anschluss 
an Ploetz’ Übungsbuch. Alle 14 Tage schriftliche Übersetzungen als Klassenarbeit Diktate. 
Sprechübungen. 7 St. Basmann.

6. Geschichte und Erdkunde. Deutsche und preussische Geschichte von 1740—1888.
2 St. der Direktor. — Wiederholung der Erdkunde Europas. Elemente der mathematischen 
Erdkunde. 1 St. Schmidt.

7. Mathematik. Anwendung der Gleichungen ersten Grades und einfacher quadratischer 
Gleichungen, mit einer Unbekannten zur Lösung eingekleideter Aufgaben. , Potenzen mit nega
tiven und gebrochenen Exponenten. Logarithmen. Übungen im Rechnen mit Logarithmen. — 
Ähnlichkeitslehre, Proportionalität der Linien im rechtwinkligen Dreieck und am Kreise. Be
rechnung des Kreisumfanges und des Kreisinhaltes. — Trigonometrische Berechnung rechtwinkliger 
und gleichwinkliger Dreiecke- — Berechnung von Kantenlängen, Oberflächen und Inhalten der 
einfachsten Körper. — Alle vier Wochen eine schriftliche Arbeit. 4 St. Sw it al ski.

8. Physik. Die elementaren Erscheinungen aus den Gebieten des Magnetismus, der 
Elektricität, Akustik, Optik und Chemie. 2 St. Switalski.

Obertertia.

Ordinarius: Oberlehrer Stambrau.

1. Religionslehre, a) Katholische : Die Lehre von den Gnadenmitteln unter Berück
sichtigung der Liturgie bei der hl. Messe und bei der Spendung der Sakramente und Sakra- 
m en tallen nach dem Leitfaden von Dreher. Einführung in die Kirchengeschichte. 2 St. Schulz. 
— b) Evangelische : Das Reich Gottes im A. T. Lesung entsprechender Abschnitte unter 
besonderer Berücksichtigung Davids (Psalmen). Erdkunde Palästinas. Gang des ev. Gottes
dienstes. 4. und 5. Hauptstück. Einiges über das Leben bedeutender Kirchenliederdichter. 
Wiederholung der Festlieder; 3 neue. 2 St. A mon eit.

2. Deutsch. Erläuterung von Gedichten und Prosastücken aus dem Lesebuch von Busch
mann. Auswendiglernen von Gedichten und Wiederholung früher gelernter Gedichte. Die 
Gattungen der Dichtkunst, das Wichtigste aus der Verslehre. Vierwöchentliche Aufsätze
3 St. Schmidt.
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3. Latein. Caes. bell. gall. IV, V, ձ II. Grammatische Wiederholung nach Bedürfnis. 
Mündliche Übungen nach Ostermann. Alle 8 Tage eine Übersetzung ins Lateinische als 
Klassenarbeit ; alle 6 Wochen eine schriftliche Übersetzung aus dem Lateinischen (Caesar) ins 
Deutsche. 5 St. Chlebowski. Ovid Met. Phaethon, Perseus, Jason und Medea. 2 St. 
Schmidt.

4. Griechisch. Lektüre : Xcn. an ab. I ohne cap. 9. II. Xenophons Leben nach der 
Anabasis. Grammatik : Beendigung und Wiederholung der Formenlehre, mündliche Über
setzungen ans Wesener II. Die wichtigsten Regeln der Syntax im Anschluss an die Lektüre. 
Zweiwöchentliche Klassenarbeiten. 6 St. Thurau.

5. Französisch. Die unregelmässigen Verba. Ergänzung der Formenlehre. Die wichtigsten 
Regeln der Syntax. Plötz-Kares Übungsbuch В Kap. 1 —50. In jeder Stunde Übungen im 
mündlichen Gebrauch der Sprache. Alle 2 Wochen eine Klassenarbeit. 3 St. Chlebowski.

6. Geschichte und Erdkunde, a) Deutsche Geschichte von 1500 — 1648. Brandenburgische 
und preussische (Provinzial-) Geschichte bis eben dahin. Deutsche und preussische Geschichte bis 
1740. 2 St. Im Sommer: Der Direktor, im Winter : Dombrowski, b) Wiederholung der 
physischen Erdkunde Deutschlands. Die Deutschen Kolonicen. 1 St. Schmid t.

7. Mathematik. Gleichungen vom ersten Grade mit einer oder mehreren Unbekannten. 
Potenzrechnung unter Beschränkung auf ganzzahlige positive Exponenten. Ausziehen der 
Quadratwurzel und Rechnung mit Wurzelgrössen. Abgekürzte Multiplication und Division. 
Wiederholung der Kreislehre. Fläöhengleichheit, Teilung und Verwandlung gradliniger Figuren. 
Flächenmessung. Anfangsgründe der Ähnlichkcitslehre nach Melder § 48 —§ 85. Alle 14 
Tage eine schriftliche Arbeit. 3 St. S t a m b r a u.

8. Naturbeschreibung und Physik. Im Sommer: Der Mensch und seine Organe. 
Unterweisungen in der Gesundheitspflege nach Bail : Neue Zoologie, Abschnitt VI. — Im 
Winter: Die einfachsten mechanischen Erscheinungen. Wärmelehre. 2 St. Stambrau.

9. Zeichnen. Freies perspektivisches Zeichnen nach Holzmodellen und Gegenständen aus 
dem naturwissenschaftlichen Kabinet mit Berücksichtigung der Licht- und Schattenseiten. 2 St. 
G о 1 d h a g e ո.

Untertertia.
Ordinarius : Oberlehrer B as mann.

1. Religionslehre, a) Katholische: Die Lehre von den Geboten nach dem Leitfaden 
von Dreher. Ergänzende Wiederholung der biblischen Geschichte des A. T. nach Schuster-Mey. 
2 St. Schulz, b) Evangelische mit GUI verbunden.

2. Deutsch. Erläuterung von Prosastücken und Gedichten aus dem Lesebuche von Busch
mann. Auswendiglernen von Gedichten. Gelegentliche Wiederholung der Satz- und Inter
punktionslehre sowie der Orthographie. Vierwöchentliche Aufsätze; vierteljährlich 2 Stilübungen. 
2 St. Basmann.

3. Latein. Lektüre: Caesar Bellum Gall. I, 1—29. II, III, VI 9—25. Die Ilauptregeln 
der Tempus- und Moduslehre, sowie die Wiederholung und Erweiterung der Casuslehre nach der 
Grammatik von Ellendt-Seyftert. Mündliche Übungen aus Ostermann. Alle 8 Tage eine latei
nische Klassenarbeit; in jedem Vierteljahr eine Übersetzung ins Deutsche. 7 St. Reiter.

5
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4 Griechisch. Die regelmässige Formenlehre bis zu den Verben auf /и. Übersetzungen 
aus Kaegi. Alle 14 Tage eine Klassenarbeit 6 St. Gehr mann.

5. Französisch. Wiederholung des Quarta-Pensums. Dann Ploetz Elementarbuch 39—63. 
In jeder Stunde Sprechübungen. Alle 14 Tage eine Klassenarbeit. 3 St Basmann.

6. Geschichte und Erdkunde. a) Geschichte des weströmischen Kaiserreichs; dann 
deutsche Geschichte bis zum Ausgange des Mittelalters 2 St. b) Physische und politische Erd
kunde der aussereuropäischen Erdteile. 1 St. Schmidt.

7. Mathematik. Die 4 Grundrechnungsarten mit absoluten Zahlen. Gleichungen des 
ersten Grades mit einer Unbekannten. Die Lehre vom Parallelogramm und vom Kreise nach 
Melder § 38 — §61. Einfachere Konstruktionsaufgaben. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 
3 St. St am brau.

8. Naturbeschreibung. Botanik nach Bail, naturwissenschaftliche Ausflüge. Zeichnen 
von Pflanzen und Pflanzenteilen nach grossen botanischen Vorhängetafeln. Besprechung der 
wichtigsten ausländischen Nutzpflanzen. Kryptogamen. Einiges ans der Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen. Überblick über das Tier- und Pflanzenreich. Tier- und Pflanzengeographie. 
2 St. im Sommer Gold hagen, im. Winter Dombrowski.

9. Zeichnen. Unterweisung im Gebrauche von Estompe und Kreide. Leichte perspektivische 
Konstruktionen. Zeichnen nach Draht- und einfachen Holzmodellen. 2 St. Goldhagen.

Quarta.

Ordinarius: Professor Gehr mann.

1. Religionslehre, a) Katholische: Die Lehre vom Glauben nach dem Leitfaden von 
Dreher. Abschluss der biblischen Geschichte des N. T. nach Schuster-Mey. 2 St. Schulz.— 
b) Evangelische: Einteilung und Reihenfolge der biblischen Bücher. Wiederholung der bib
lischen Geschichten des A. und N. T. an der Hand der Bibel. Erklärung des 2. Hauptstückes. 
Wiederholung des 1. Wiederholung einiger Kirchenlieder und 4 neue. 2 St. Amoneit.

2. Deutsch. Wiederholung und Ergänzung der Lehre vom Satz (der zusammengesetzte 
Satz) und der Zeichensetzung. Das Wesentlichste aus der Wortbildungslehre. Einiges aus der 
Metrik und Poetik. Rechtschreibeübungen in der Klasse und schriftliches freieres Nacherzählen 
des in der Klasse Gehörten als häusliche Arbeit, abwechselnd alle 14 Tage. Lesen von Ge
dichten und Prosastücken. Nacherzählen. Auswendiglernen und Vortragen von Gedichten. 3 St. 
Gehr mann.

3. Latein. Wiederholungen aus der Formenlehre. Das Wesentliche aus der Kasuslehre 
und der Syntax des Verbums im Anschluss an das Übungsbuch von Ostermann. Wöchentlich 
eine Klassenarbeit. Lektüre: Ostermann 1—72; 98—115. 7 St. Gehrmann.

4. Französisch. Aussprache und Leseübungen. Geschlechtswort; Teilartikel. Dekli
nation des Hauptwortes. Eigenschaftswort; Steigerung desselben. Zahlwort. Conjugation von 
avoir und être. Conjugation der Verba auf -er im Indikativ. Die wichtigsten Pronomina. 
Plötz, Elementarbuch, Ausg. B, Lektion 1—38. Sprechübungen in jeder Stunde. Alle 14 Tage 
eine Klassenarbeit. 4 St. Bas mann.
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5. Geschichte und Erdkunde, a) Griechische und römische Geschichte bis Augustus. 
2 St. Amoneit. b) Europa äusser Deutschland. Allgemeine Erdkunde. 2 St. Basmann.

6. Mathematik und Rechnen. Die 4 Grundrechnungsarten mit Decimalbrüchen. Ver
wandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und umgekehrt. Einfache und zusammengesetzte 
Regeldetrie. Zinsrechnung. Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben. — Geometrische Vorbe- 
griffe. Lehre von den Winkeln, Parallellinien und Dreiecken. Die elementaren Konstruktions
aufgaben. (Mehler § 1—37). 4 St. Stambrau.

7. Naturbeschreibung. Im Sommer: Botanik nach Bail. Öfterer Besuch des hiesigen 
Kgl. botanischen Gartens. Zeichnen von Pflanzenteilen und Pflanzen nach grossen botanischen 
Vorhängetafeln. 2 St. Gold hagen. Im Winter: Zoologie nach Bail, Abschnitt 4 und 5 
2 St. Stambrau.

8. Zeichnen. Ornamentale Blatt- und Blutenformen, Flächenornamente nach farbigen Vor
hängetafeln. Die griechischen Buchstaben. 2 St. Goldhagen

Quinta.

Ordinarius : Oberlehrer A mon cit.

1. Religionslehre, a) Katholische : Das zweite Hauptstück nach dem Diözesankatechis
mus. Biblische Geschichte des N. T. bis zur Auferstehung Christi nach Schuster-Mey. 2 St. 
Schulz, b) Evangelische : mit IV verbunden.

2. Deutsch, a) Lesen und Erklärung von Prosastücken und Gedichten aus Buschmanns 
Lesebuch. Auswendiglernen von Gedichten. Der erweiterte Satz- und das Wichtigste vom zu
sammengesetzten Satze. Rechtschreibung und Interpunktionslehre. Mündliches Nacherzählen. 
Alle 14 Tage ein Diktat, einige schriftliche Nacherzählungen als Klassenarbeiten, b) Erzäh
lungen aus der alten Sage und Geschichte. 3 St. Chlebowski.

3. Latein. Wiederholung und Erweiterung der regelmässigen Formenlehre ; die Deponentia, 
die unregelmässigen Verba Die wichtigsten syntaktischen Regeln im Anschluss an das Übungs
buch von Ostermann. Wöchentlich eine Klassenarbeit 8 St. A m о n e i t.

4. Erdkunde und Geschichte. Physische und politische Erdkunde von Deutschland. 2 St. 
Schmidt.

5. Rechnen. Teilbarkeit der Zahlen. Die vier Grundrechnungsarten mit gemeinen 
Brüchen. Einfache Regeldetrie-Aufgaben mit ganzen und gebrochenen Zahlen. Berechnung von 
Zinsen. Alle 8 Tage eine schriftliche Arbeit. 4 St. Stambrau.

6 Naturbeschreibung. Im Sommer: Botanik nach Bail I. 2. Kursus. Botanische Aus
flüge. 2 St. Stambrau. Im Winter: Zoologie nach Bail §§ 46 —70. 2 St. Goldhagen.

7. Schreiben. Deutsche und lateinische Schrift. 2 St. Goldhagen.
8. Zeichnen. Grad- und krummlinige Figuren nach Vorzeichnungen an der Wandtafel 

und Vorhängetafeln. Unterweisung im Gebrauch der Farbe. 2 St. Goldhagen.
9. Singen. Aus der allgemeinen Musiklehre : Tonbildung, Notensystem, musikalische 

Zeichen, Gestalt und Geltung der Noten und Pausen, die gebräuchlichsten Takt- und Tonarten, 
Intervalle, ein- und zweistimmige Lieder. 2 St. Gold hagen.

5*
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Sexta. յլ.
Ordinarius : Oberlehrer Chlebowski.

1. Religionslehre, a) Katholische: Das erste Hauptstück nach dein Diözesankatechismus. 
Biblische Geschichten des A. T. nach Schuster-Mey. 3 St. Schulz, b) Evangelische : Biblische 
Geschichten des A. T. Erstes Hauptstück mit Luthers Erklärung und Sprüchen. 2. und 3. 
Hauptstück ohne Luthers Erklärung. 4 Kirchenlieder. 3 St. A mon eit.

2 Deutsch und Geschichtserzählungen, a) Erklärung poetischer und prosaischer Stücke 
aus Buschmanns Lesebuch. Auswendiglernen von Gedichten. Redeteile und Glieder des ein
fachen Satzes. Das Notwendigste vom zusammengesetzten Satz. Unterscheidung der starken 
und schwachen Flexion. Einübung der orthographischen Lehraufgabe. Mündliches Nacherzählen. 
Wöchentliche Diktate. 3. St. Gehr mann, b) Lebensbilder aus der vaterländischen Go- Ճ֊.
schichte. 1 St. Gelirma n n.

3. Lateinisch. Formenlehre im Anschluss an Ostermanns Übungsbuch für Sexta. 
Übungen im Konstruieren und Rückübersetzen. Einige elementare syntaktische Regeln z. B. 
über Orts- und Zeitbestimmungen, die Konjunktionen ut, cum, postquam, Präpositionen und einige 
Vorschriften über die Wortstellung werden aus dem Lesestoff abgeleitet. Wöchentlich eine 
Klassenarbeit. 8 St. Chlebowski.

4. Erdkunde. Grundbegriffe der mathematischen und der physischen Erdkunde im An
schluss an die Heimatkunde. Das Hauptsächlichste aus der Erdkunde Deutschlands. Übersicht 
über die übrigen Länder Europas und die aussereuropäischen Erdteile. 2 St. G ehr mann.

5. Rechnen. Die vier Grundrechnungsarten mit ganzen benannten Zahlen. Die deutschen 
Masse, Münzen und Gewichte nebst Übungen in den einfachsten decimalen Rechnungen. 
Reduktion benannter Grössen auf höhere und niedere Einheiten. Zeitrechnung. Übungen im 
Zerlegen der Zahlen in ihre Faktoren. Alle 8 Tage eine schriftliche Arbeit. 4 St. S tarn brau.

6. Naturbeschreibung. Im Sommer : Beschreibung der bekanntesten wildwachsenden 
Pflanzen, öfterer Besuch des hiesigen Kgl. botanischen Gartens. Im Winter: Bail §§ 1—46. 
2 St. Goldhagen.

7. Schreiben. Deutsche und lateinische Schrift nach Vorschrift an der Tafel und den 
Henze’schen Heften. 2 St. Goldhagen.

8. Singen. Wie in Quinta.

Technischer Unterricht.
a) Turnen. Die Anstalt besuchten im Sommer 296, im Winter 292 Schüler. Von diesen 

waren befreit:

vom Turnunterricht überhaupt von einzelnen Übungsarten

auf Grund ärztlichen Zeugnisses 
aus anderen Gründen

im Sommer 14, im Winter 15 
im Sommer 1, im Winter —

im Sommer 1, im Winter — 
im Sommer —, im Winter —

zusammen
also v. d. Gesamtzahl der Schüler

im Sommer 15, im Winter 15 
im Sommer 5,07, im Winter 5,1

im Sommer 1, im Winter - 
im Sommer 0,3 im Winter — °/

Ճճ-

-
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ՅԼ

G

ճ֊

Ausserdem übten Schüler

ճւ.

ihrer Pflichtstunden

1897:

April,
Juni
Juni
Oktober
Dezember

))

V

H
)'

Î7

die bis dahin
Klassen einzutreten

IL Aus den Verfügungen der vorgesetzten Behörde.

1.
2.
3.
4.

6. do, den 29. Dezember: 
Osterferien 
Pfingstferien 
Sommerferien 
Michaelisferien

5. Weihnachtsferien
7. do., den 29. Januar

Wiederbeginn
11
11

11

der I. und II Männerchöre. 5 
c) Wahlfreies Zeichnen, 

ß Schüler der oberen Klassen.

22. April.
10. Juni.
5. August-

IS. Oktober.
6. Januar 1898.

übereinstimmenden Verfahrens be
von Kandidaten des höheren Schulamts nach 

 ֊bernahme eines Amtes zu erfolgen hat.

Bei 9 getrennt zu unterrichtenden Klassen bestanden 3 Turnabteilungen; zur kleinsten 
gehörten 66, zur grössten 126 Schüler.

Insgesamt waren für den Turnunterricht wöchentlich 6 Stunden angesetzt, so dass jede 
Abteilung 2 Stunden wöchentlich turnte. Die Vorturner wurden besonders ausgebildet ' 
... _Pen Unterricht erteilte in der I. und II. Abteilung Herr Oberlehrer A mon eit. in der

1. Königsberg, den 5. März 1896: Das griechische Übungsbuch von Wesenei- wird er 
fetzt durch das Übungsbuch von Kaegi.

2. do den 8, Mai: Die durch Umwandlung der wissenschaftlichen Hilfslehrerstelle neu 
gegründete Oberlehrerstelle ist als eine dauernde anzusehen.

. % d°\ dKCn Mai: Mit deiu Zeitpunkte des Fortfalls der von den Schülern der
staatlichen höheren Untemchtsanstalten bisher erhobenen Gebühren für Abgangs- und Reife
zeugnisse sind auch die Reifeprüfungsgebühren in Wegfall zu bringen.

4. do., den 19. September: Bei den Aufnahmeprüfungen solcher Schüler 
auf ausländischen höheren Lehranstalten vorgebildet, in eine der oberen 
wünschen, ist mit besonderer Strenge zu verfahren.

5. do., den 4. November: Wissenschaftlichen Lehrern sind innerhalb

zuzuweisen.

v
V
))
H

Zur Herbeiführung eines
stimmt der Herr Minister, dass die Vereidigung - ... 
erlangter Anstellungsfähigkeit bei der thatsächlichen Ül

III. Herr Oberlehrer S ta mb r au.
Der Schulhof der Anstalt dient im Sommer zugleich als Turnplatz. An ihn stösst die 

ymnasialJurnhalle, deren Mitbenutzung im Winter dem hiesigen Lehrerseminar zusteht.
1 urnspiele wurden im Sommer von jeder der 3 Turnabteilungen regelmässig wöchentlich 

einmal aut dem von der Anstalt 10 Minuten entfernten, etwa 1% ha grosssen Spielplätze, der 
bigentum des Gymnasiums ist, betrieben. Die Beteiligung an ihnen war pdichtmässi^.

Freischwimmer sind unter den Schülern 144, also 49% davon haben 18 das Schwimmen 
erst im Berichtsjahre erlernt.

b) Gesangunterricht wurde in 2 Abteilungen (VI und V und VI-1, gemischter Chor) 
die erateie in zwei, die andere in drei Stunden wöchentlich erteilt.

St. Go ldhagen.
An demselben beteiligten sich im Sommer 7. im Winter 

2 St. Goldhagen.

in der Regel nicht mehr als sechs Turnstunden in der Woche 

Ferienordnung für 1897 : 
Schulschluss 7.

4.
30.
2.

22.
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8. do., den 8. Februar : Mitteilung des Allerhöchsten Erlasses betreffend die Feier 
des 100jährigen Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelms des Grossen.

9. do., den 8. Februar: Die evangelischen Schüler sind auf den vorjährigen Geburtstag 
MelanchthoriS hinzuweisen.

IIԼ Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr wurde am 14. April 1896 mit einem Gottesdienste eröffnet. Herr Ober
lehrer Sw italski nahm an dem naturwissenschaftlichen Ferien kursus für Lehrer an höheren 
Schulen teil, der vom 8. bis 18. April in Berlin abgehalten wurde. Herr Oberlehrer Dr. Dom
browski, der bereits am Ende des vorigen Schuljahres erkrankte, sah sich genötigt Urlaub zu Ճ-
nehmen und wurde während des Berichtjahres durch Herrn Schulamtskandidaten Schmidt 
vertreten. Herr Oberlehrer Amoneit musste ebenfalls wegen Unwohlseins Ende Februar seinen 
Unterricht einstellen und auch der Unterzeichnete konnte mehrere Wochen sein Amt nicht 

wahrnehmen.
Auch der Gesundheitszustand der Schüler war sehr schwankend, und die Anstalt wurde durch 

mehrere Todesfälle schmerzlich betroffen. Am 8. Juni starb der Schüler der Sexta Franz Bergmann, 
am 3. Dezember der Schüler der Quarta Kurt Schawaller und am 26. Februar der Schüler der 
Untertertia Johannes Kowsky. Bei dem ersten Todesfälle folgten Lehrer und Schüler dem 
Sarge, während bei dem bösartigen Charakter der Krankheit, der die Letztgenannten unterlagen, 
nur das Lehrerkollegium das Geleite gab und die Mitschüler sich begnügen mussten das Giab 
der Entschlafenen mit Kränzen zu schmücken. Es waren brave, wohlgesittete Knaben, denen 
die Anstalt ein freundliches Andenken bewahren wird.

Herr Goldhagen vollendete mit Beginn des Schuljahres 25 Jahre seiner Thätigkeit an 
unserer Anstalt und erhielt zu dieser Feier die herzlichen Glückwünsche des Kollegiums.

Die Herren Oberlehrer Gehrmann und Switalski erhielten den Charakter als I rofessoi, 

letzterer ausnahmsweise äusser der Reihe.
Die Direktorenkonferenz für Ost- und Westpreussen wurde vom 27—29. Mai in Elbing ab

gehalten. Beratungsgegenstände waren : 1) Wert und Methode der sog. reinen Arbeiten. 
2) Wie ist das Lateinische in Oll und 1 zu betreiben? 3) Welche Erfahrungen sind hinsichtlich 
der neuen Bestimmungen für Reife- und Abschlussprüfungen gemacht worden?

Ihren Sommerausflug machte die Anstalt bei sehr günstigem Wetter am 15. Juni. Die iMr'.-
Klassen Prima und Sekunda fuhren mit dem Dampfer nach Pillau und wanderten nach Neu
häuser und Lochstädt; die Tertien fuhren auf Leiterwagen nach Kadiénen und besuchten Panklau; 

das Ziel der unteren Klassen war Balga.
Am 21. Juni empfingen 22 Schüler, welche Herr Religionslehrer Schulz in besonderen 

Stunden dazu vor bereitet hatte, zum ersten Male die heilige Kommunion Auch dieses Mal 
hatte der frühere Religionslehrer unserer Anstalt, Herr Erzpriester Matern, die b reundlichkeit 
bei der Feier auszuhelfen und dieselbe mit einer Ansprache an die ¡schiller zu beschliessen

Am 9. Dezember fand iii der Aula eine musikalische Abendunterhaltung statt, die von 
Schülern unserer Anstalt unter freundlicher Mitwirkung einiger Damen und Herren ausgeführt 
wurde und deren Ertrag dem Jubiläumsstipendium zufloss Die zum Vor trage kommenden Stücke, 



teils Vokal-, teils Instrumental-Musik, wurden von den zahlreich erschienenen Zuhörern beifällig 
aufgenommen. Herrn Goldhagen gebührt für die mühevolle Einübung und tüchtige Leitung 
der Vorträge besondere Anerkennung.

Am 19. Februar verschied in Berlin Professor Dr. Karl Weierstrass, Jahrzehnte lang eine 
Zierde der Berliner Universität. Nach Vollendung seiner Universitätsstudien in Münster wirkte 
er zuerst als Lehrer der Mathematik und Physik an dem Gymnasium in Deutsch-Krone, von 
wo er im September 1848 an die hiesige Anstalt überging. Hier beschäftigten ihn in aller 
Stille die-höchsten Probleme seiner Wissenschaft. Seine epochemachenden Arbeiten „über die 
analystischen Fakultäten“ und die „Beiträge: zur Theorie der Abclschen Integrale“ (1849), die 
er in Gymnasialprogrammen von Deutsch-Krone und Braunsberg veröffentlichte, erregten das 
Staunen der gelehrten Welt durch die Strenge der Beweisführung und die Eleganz der ge
wonnenen Resultate, Seit 1856 ausserordentlicher Professor in Berlin wurde er 1864 ordent
licher Professor. Unsere Anstalt wird seiner mit Stolz und Treue allzeit gedenken.

Auf die Bedeutung der nationalen Erinnerungstage, namentlich dié Geburts- und Todes
tage unserer Kaiser, wies der Direktor die Schüler vor dem Morgengesange hin. Das Sedan
fest wurde in gewohnter Weise im Stadtwalde gefeiert. Den Geburtstag Sr. Majestät des 
Kaisers beging die Anstalt durch eine öffentliche Schulfeier, bei der Herr Oberlehrer Bas
mann die Festrede hielt.

Die Feier des hundertjährigen Geburtstages des Kaisers Wilhelms L wurde Sonntag den 
21. März eingelcitet durch ein Hochamt mit Те deum. Am Montag fand ein öffentlicher Schul
akt in der Aula statt, bei dem der Direktor ein Bild des hochseligen Kaisers entwarf. Daran 
schloss sich die Entlassung der Abiturienten. Am Abend wurden die Gebäude des Gymnasiums 
und der Platz festlich beleuchtet. Am Dienstag den 23. März fand, sich abends eine grosse 
Anzahl von Angehörigen unserer Schüler und Freunde unserer Anstalt in dem grossen Saale des 
katholischen Vereinshauses ein, um der Schüleraufführung beizuwohnen. Zur Darstellung gelangte 
zunächst ein Festspiel von H. Drees „Wilhelm der Grosse, deutscher Kaiser,“ eine Dichtung mit 
eingelegten Chorgesängen. Daran schloss sich die Darstellung von Wallensteins Lager. Der 
folgende Teil der Aufführung war mehr darauf berechnet die Zuhörer in eine fröhliche Stimmung 
zu versetzen und erreichte diese Absicht in vollkommener Weise. Der Festabend schloss mit 
einem lebenden Bilde, den hochseligen Kaiser zu Pferde darstellend. Reicher Beifall belohnte 
die Mitwirkenden für ihre gute Deklamation und ihr verständnisvolles Spiel Auch die Schüler, 
welche die Aufgabe hätten das Fest durch Musikvorträge einzuleiten und die Pausen damit 
auszufüllen, fanden für ihre guten Leistungen Anerkennung. Das Hauptverdienst aber um das 
vortreffliche Gelingen des Abends gebührt Herrn Oberlehrer Dr. Dombrowski, der mit rastlosem 
Eifer sich dem mühevollen Amte des Einübens unterzog. Die Schüler, welche bei dieser Auf
führung mitwirkten, erhielten als Erinnerung an den Tag je ein Exemplar des von dem Herrn 
Minister übersandten Faksimiledruckes der vom hochseligen Kaiser Wilhelm I genommenen 
Abschrift des Nikolaus Beckerschen Rheinliedes.

Die Reifeprüfungen fanden am 26. September unter dem Vorsitze des Direktors und am 
11. März unter dem Vorsitze des Herrn Provinzial-Schulrats Dr. Carnuth statt. Die Abschluss
prüfung leitete der Direktor am 29. März.

Zum 1. Juli wird der Unterzeichnete seinen hiesigen Wirkungskreis verlassen, um die 
Leitung des Königlichen Gymnasiums in Arnsberg zu übernehmen.
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IV. Statistische Mitteilungen.

1. Frequenztabelle für das Schuljahr 1896 97.

Das Befähigungszeugnis für den einjährigen Dienst erhielten Ostern 1896 39 Schüler, von 
denen 3 das Gymnasium verliessen, um sich einem praktischen Berufe zu widmen.

01 UI OII ÜII ОШ uni IV v VI Sa.

1. Bestand am 1. Februar 1896 30 21 27 41
1 21 38 42

1 33 i 29 282

2. Abgang bis zum Schluss 1895/96 29 1 1 4 — 5 4 2 ) 2 48

3a. Zugang durch Versetzung zu Ostern 18 26 36 21 27 32 29 22 — 211

3b. Zugang durch Aufnahme zu Ostern — — — 1 1 41 4 16 36 62

4. Frequenz zu Anfang d.Sch .-J.1896/97 19 28 36 23 28 42 39 40 41 296

5. Zugang im Sommerhalbjahr — — — 1 — — 1 1 2

6. Abgang im Sommerhalbjahr 3 — 2 1 3 2 1 3 15

7a. Zugang d. Versetzung zu Michaelis — — — — — — —

7b. Zugang d. Aufnahme zu Michaelis
■ ~ — — ֊

ľ — 5 3 9

8. Frequenz zu Anf.d.Winterhalbjahres 16 28 34 23 27 41 37 44 42 292

9. Zugang im Winterhalbjahr . 1 — - ■ - — — 2

10. Abgang im Winterhalbjahr . 3 2 ! 1 — 2 3 ՜ 2 13

11. Frequenz am 1. Februar 1897 . 14 26 34 22 27 i 40 34 44 40 281

12. Durchschnittsalteram1.Februarl897 20 18,9 18,1 17,3 16,3 15,6 14,4 I 13,2 12,3 ֊

*2. Religions- und Hei mats Verhältnisse dei Schüler.

Ev. j Kath. í
1 Diss. Jud. Einh. Ausw. Ausl.

1. Anfang des Sommerhalbjahres • ■ • • 50 241 — 5 93 203 —
2. Anfang des Winterhalbjahres................................... 46 241 - 5 89 203 —
3. 1. Februar 1897 41 235 — 5 81 200 —
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3. Das Zeugnis der Reife haben erhalten :
La

uf
en

de
 N

r. Des Geprüften
Stand

des V

Wohnort

aters.

Dauer des Auf
enthalts auf Er

wähl
ter 

Beruf.
Vor- und Zuname Koní

Datum i 
der G

Oit
r e b u r t

der Schul 
in 

über- der
in 

Ober- 
Primahaupt

J
Prima 
a h r

a) Herbst 1 895:

1. Adolf Lingk katli. 10. 2. 74 Krickhausen Besitzer Kriek
hausen

5-/2 27» 7» Theo
logie.

2. Hermann Schulz kath. 15. 4. 75 Braunsberg t Bäcker
meister

Braunsberg 12'/: 27» 7» Jura.

3. Franz Wolff ev. 11. 10. 77 Lutzicken Gendarm Braunsberg 3 27: 7» Me
dizin.

4. Emil Hahn, 
Extran.

kath. 23. 5.75 Peterswalde Haupt
lehrer

Guttstadt Jura

b) Ostern 1897 :

1. Hugo Bosin c v. 23. 9.77 Braunsberg T Maler Braunsberg 10 2 1 Me
dizin.

2. Viktor Eiswaldt e v. 2. 11. 78 Nordenburg Landger.-
Sekretär

Braunsberg 9 2 1 Jura.

з. Johannes
Hohmann

kath. 18. 5. 77 Worm ditt Glaser
meister

Wormditt 5 1 Jura.

4. Johannes
Kiszporski

kath. 25. 12. 77 Lengainen Rentner Lengainen 8 2 1 Theo
logie.

Ď. Walter
Kornblum

kath 8. 2.78 Neuteich Lehrer Neuteich 5 2 1 Katas- 
teriacli

6. Georg Michaelis ev. 8. 8. 77 Neidenburg Landger.-
Sekretär

Braunsberg IO»/, 2 1 Jura

7. Adalbert
Nitschmann

kath. 21. 4. 75 Ober-Kapkeini t Besitzer Ober-
Kapkeim

6 2 1 Theo
logie.

8. Karl Pohl kath. 22. 3.77 Frauenburg Gärtnerei
besitzer

Frauenburg 7 2 1 Post
fach.

ÍL Otto von Raven ev. 3. 6.78 Pillau Hauptamts-
assistent

Braunsberg 10 2 1 Me
dizin.

6
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Հ % 
i 
«Ջ 
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Des Geprüften
Stand

des V

Wohnort

aters.

Dauer des Auf
enthalts auf Er

wähl
ter 

Beruf.
Vor- und Zuname. Konf

Datum
der (

Ort
I e b u r t.

der Schu
1 in über-i der

le 
in

Ober-
Primahaupt

J
Prima 
a h r

10. Bernhard kath. 7. 10. 76 Tiegenhof Töpfer- Tiegenhof 7 2 1 Theo-
Richert meister logie

11. Hermann
Schweihofer kath. 16. 6. 76 Braunsberg t Schuh- Braunsberg 10 2 1 Me-

machermstr dizin-
12. Johannes

Seemann ev. 3. 3. 77 Heilsberg Schulrat Braunsberg 11 2 1 Theo-
logie.

13. Franz Steinke kath. 11. 10. 77 Christburg f Kürschner Christburg 8 2 1 Theo-
meister logie.

14. Alfred Liedke, ev. 10. 2. 67 Braunsberg f Post- Braunsberg Me-
Extran. sekretär dizin-

V. Sammlungen und Lehrmittel.

Für die Lehrer- Bibliothek wurden folgende Werke angeschafft: Friedländer, luvenal- 
Cener, die Kunst des Übersetzens. Gesundheitsbüchlein. Zöller, Römische Staats- und Rechts
altertümer. Wilamowitz, Orestie. Stowasser, Lat-Deutsches Schulwörterbuch. Schütz, Sopho- 
kleische Studien. Hofmann, Raupen. Kaibel, Sophokles’ Elektra. Giles, Vergleichende Gram
matik der klassischen Sprachen. Landsberg, Botanik.

Als Fortsetzungen: Altpreussische Monatsschrift. Bursian, Jahresberichte. Stiehls 
Centralblatt. Fleckeisen, Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Gymnasium. Zeitschrift 
für Gymnasialwesen. Lehr proben. Lyon, Zeitschrift für deutschen Unterricht. Monatsschrift- 
für das Turnwesen. Hoffmann, Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht. Ermländische Zeitschrift. Scriptores rerum Germanicarum. Wildermann, Jahrbuch 
für die Naturwissenschaften. Rethwisch, Jahresberichte Baumeister, Erziehungs- und Unter
richtslehre. Willmanns, deutsche Grammatik. Iwan Müller, Handbuch des klassischen Alter
tums. Verhandlungen der Direktoren-Konferenzen. Bötticher, Bau- und Kunstdenkmäler.

Geschenkt wurden von den vorgesetzten Behörden : Schenkendorff und Schmidt, Jahrbuch 
für Volks- und Jugendspiele. Schneider und Petersilie, die Volks- und Mittelschulen im 
preussischen Staate.

Für die Schüler- Bibliothek wurde angeschafft :
Keppler, Fahrten im Orient. Laube, die Karlsschüler. Gutzkow, Zopf und Schwert. Har

der, Werden und Wandern unserer Wörter. Etymologische Plaudereien. Seemann, Mythologie 
der Griechen und Römer. Aly, Geschichte der Römischen Litteratur. Malot, Heimatlos. Knötel, 
die Königin Luise. Lange, Caesar. Ónokon, Wilhelm I. Osterwald, Sang u. Sage. Kraepelin,
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Studien im Hause. Uhle, Plutarchs Lebensbeschreibungen Teil II. Oppel, Städtegeschichten. 
Wörishöffer, Unter Corsaren. Rosegger, Aus dem Walde. Wägner, Unsere Vorzeit. Nau
mann, Vom goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat. Klee, das Buch der Abenteuer. 
Kennan, Sibirien. Klein, Fröschweiler Chronik. Rietschel, Jugenderinnerungen. Korolenko, 
Aus dem Leben der sibirischen Flüchtlinge. Der Wald rauscht. Hentschel - Märkel, Umschau 
in Heimat und Fremde. 2 Bände.

VI, Stiftungen und Unterstützungen.

Das Jubiläumsstipendium wurde von der Lehrerkonferenz einem Schüler der Oll, das 
Stipendium Schmüllingianum einem Schüler der 01 verliehen. Aus dem unter der Verwaltung 
des Magistrates stehenden Stipendium Steinhallianum wurde auf Vorschlag der Lehrerkonferenz 
je ein Schüler der V und 01 unterstützt. Aus den Einkünften der Bursa panperum wurden 
450 M. in Beträgen von 40 oder 30 M. an 12 würdige und dürftige Schüler verteilt.

Für die zahlreichen Wohlthaten, welche auch im vergangenen Schuljahre unseren ärmeren 
Schülern zu teil geworden sind, erlaube ich mir hierdurch allen edlen Gebern herzlichen Dank 
auszusprechen.

Das Schuljahr schliesst Mittwoch den 7. April durch einen Gottesdienst, nach welchem die 
Verkündigung der Versetzung und Verteilung der Zeugnisse erfolgen.

VII. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern.

Auszug aus dem Ministerial-Erlasse vom 29. Mai 1880:

Die Strafen, welche die Schulen verpflichtet sind, über Teilnehmer an Verbindungen zu 
verhängen, treffen in gleicher oder grösserer Schwere die Eltern als die Schüler selbst. Es ist 
zu erwarten, dass dieser Gesichtspunkt künftig ebenso, wie es bisher öfters geschehen ist, in 
Gesuchen um Milderung der Strafe wird zur Geltung gebracht werden, aber es kann demselben 
eine Berücksichtigung nicht in Aussicht gestellt werden.

Den Ausschreitungen vorzubeugen, welche die Schule, wenn sie eingetreten sind, mit ihren 
schwersten Strafen verfolgen muss, ist Aufgabe der häuslichen Zucht der Eltern oder ihrer Stell
vertreter. In die Zucht des Elternhauses selbst weiter als durch Rat, Mahnung und Warnung 
einzugreifen, liegt ausserhalb des Rechtes und der Pflicht der Schule; und selbst bei auswärtigen 
Schülern ist die Schule nicht in der Lage, die unmittelbare Aufsicht über ihr häusliches Leben 
zu führen, sondern sie hat nur deren Wirksamkeit durch ihre Anordnungen und ihre Kontrole 
zu ergänzen. Selbst die gewissenhaftesten und aufopferndsten Bemühungen der Lehrerkollegien 
das Unwesen der Schülerverbindungen zu unterdrücken, werden nur teilweisen und unsicheren 
Erfolg haben, wenn nicht die Erwachsenen in ihrer Gesamtheit, insbes. die Eltern der Schüler, 
die Personen, welchen die Aufsicht über auswärtige Schüler anvertraut ist, und die Organe der
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<•' Gemeindeverwaltung, durchdrungen von der Überzeugung, dass es sich um die sittliche Gesund
heit der heranwachsenden Generation handelt, die Schule in ihren Bemühungen rückhaltlos 

л- unterstützen . . . Noch ungleich grösser ist der moralische Einfluss, welchen vornehmlich in
kleinen und mittleren Städten die Organe der Gemeinde auf die Zucht und gute Sitte der 
Schüler an den höheren Schulen zu üben vermögen. Wenn die städtischen Behörden ihre 
Indignation über zuchtloses Treiben der Jugend mit Entschiedenheit zum Ausdrucke und zur 
Geltung bringen, und wenn dieselben und andere um das Wohl der Jugend besorgte Bürger 
sich entschliessen, ohne durch Denunciation Bestrafung herbeizuführen, durch warnende Mittei
lung das Lehrerkollegium zu unterstützen, so ist jedenfalls in Schulorten von mässigem Umfange 
mit Sicherheit zu erwarten, dass das Leben der Schüler ausserhalb der Schule nicht dauernd in 
Zuchtlosigkeit verfallen kann.

Das neue Schuljahr wird Donnerstag den 22. April morgens 8 Uhr mit einem Hochamte 
für die katholischen und einer Morgenandacht für die evangelischen Schüler eröffnet.

Anmeldungen neuer Schüler werde ich Dienstag den 20. und Mittwoch den 21. April 
in den Vormittagsstunden von 8 Uhr ab in der Aula entgegennehmen. Jeder neu aufzu
nehmende Schüler hat einen Geburts- und auf Verlangen auch einen Taufschein, ferner einen 
Impfschein, die über 12 Jahre alten eine Bescheinigung über stattgehabte Wiederimpfung beizu
bringen, die von einer andern Anstalt kommenden Schiller ausserdem ein Abgangszeugnis der 
zuletzt besuchten Anstalt.

Die Wahl der Pension für auswärtige Schüler, ebenso jeder Wechsel derselben unterliegt 
der vor gängigen Genehmigung des Direktors.

Braunsberg, im März 1897.

Der Gy mnasial -Direktor.

Gruchot.


