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Narratio eornm, quae Plato de animi humani vita 
ас statn ante ortnm et post mortem corporis in 

mythis quibusdam docnit.

Dnobus oninino mobis Plato usus est, quibus, quae de rebus diviois et humeáis cogitarei, 

cloqueretur. Alter est Zo’yoç, alter /л'^ос. Quae quidem notioncs inde ab eo tempore, quo źoyo/ęa- 
դօւ exstiterunt, a scriptoribus Graecis opponi soient, ita, ut Zo'yo? veram rerum narrationem, 
fw&oç fictani significet. Ratio, quae in Platonicis dialogis Zoyoig intercedit cum ejusmodi
est, ut illis philosophum audiamus dialectica subtilitate hoc vel illud indagantem ac disputantem, his 
contra poetam divino quodam ingenio quae cernere et videre non possumus paene in conspectu 
animi ponentem. Atque vis quidem poetica non minime conspicitur in ea arte, qua scénam quasi, 
ubi fabula agitur, ita depingit, ac singula quaeque effingit, ut oculis ipsi cernere videamur. Atta- 
men tantum abest, ut mere ficta mythi contineant, ut maximi momenti sint ad cognoscendas philo- 
sophi sententias. Etenim omnia, quae mythorum involucris tecta traduntur, certis quibusdam sen- 
tentiis superstructa sunt, quas tamquam firmissimas Plato amplectebatur. Quin etiam nonnullis 
mythis fundamenta quasi jaciuntur, quibus disputatio nititur, velut eo, qui in Phaedri initio est. Ad 
mythorum consilium, quod attinet, exquisita doctrina disputavit Dr. Jul. Deuschle in opúsculo: Die 
platonischen Mythen, insbesondere der Mythus im platonischen Phädrus, Hanau 1854, ubi pag. 21 
haec dicit: „Indem sie (die mythische Darstellung) die Begriffe unmittelbar in ihrer Zusammen
gehörigkeit fixirt, wird an die Stelle der Gedankenentwickelung gleich die ontische Anschauung 
selbst gesetzt, in welche genetische Entwicklung umzuwandeln, Zweck alles Mythus ist.

De argumento vero omnino dicendum est, permulta mythis contineri quae ratione quidem 
postulantur, dialectice vero investigări et cognosci non possunt.

Ejusmodi imprimis sunt quae pertinent ad vitám animi. In qua vita fere totius philosophiae 
Platonicae vis ac natura versatur; nam omnis studii, quo Platonicus philosophiam amplectitur, car
do quasi est recordatio idearum ante ortum corporis jam ab animo spectatarum. Operae igitur pre
tium esse mihi videbatur, animi vitám ante ortum est post mortem corporis, qualis Phaedri, Gor- 
giae, Phaedonis, X Politiae libri mythis depingitur paucis narrare, ita quidem, ut, quae Plato diversis 
aetatis annis animo effinxit, breviter comprehenderem. Quod eo melius facere licet, quoniam illi 
mythi, quamvis singuli quique fere totam animi vitám adumbrent, certam tarnen quamdam partem 
prae ceteris illustrent. Carptim igitur narravi, animum jam, antequam corpus humánum intraverit, 
una cum diis beate vixisse, turn vero de caelesti domicilia in terram decidisse, post corporis seces- 
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stonem judicio vel condemnatum vel periculo liberatum abire in ea quae cuique conveniant loca, 
inde certo quodam tempore exacto rursus corpus induere, quo trito iterum et iterum eundem vitae 
cursum perficere. In quibus narrandis et non parvi pendendam esse putavi formam poeticám, et sen- 
tentiarum philosophi enucleandarum, quantum paucis fieri potuit, rationem habui .*)

•) Qui hane rem accuratius persequi volení vel maxime delegandi sunt ad Dr. F. Susemihlii opus nuper editum : 
Die genetische Entwicklung der platonischen Philosophie I. 1855. II. 1857. 1860. Leipzig. Teubner.

1) Haec dicta sunt contra ea, quae 0. F. Gruppius disputavit in libro: Die kosmischen Systeme der Griechen 
p. 18. ubi haec, scripsit: „Der Himmel ist gedacht als eine über die Erdscheibe gestürzte Glocke, welche den Luftraum 
unter sich trennt von dem, was drüber ist,“ et paullo infra: „Die Wölbung ferner ist ein fester Körper, etwa Kryštáli, 
so dass eben hier bei Platon vom „Rücken des Himmels“ die Rede ist, auf welchem gestanden und gewandelt werden 
kann, ähnlich wie man auf dem äussern Dach einer Kuppel steht und wandelt.“ Quod quidem ne viro doctissimo cre- 
damus, impediunt ea Platonis verba, quibus narrat, eorum animorum, qui optime deos sequuntur, aurigam caput extulisse 
in locum caelum excedentem elatumque caeli circuitu circumferri 248 A. cf. omnino quae Stallbaumius hac de re dis֊ 
seruit in programmate, qui inscribitur „Diatribe in mythum Platonis de divini amoris օրէս“, Lipsiae 1854, imprimis de usu 
illo loquendi p. 18,

Ita autem spero facillime fore ut id quod propositum est, assequamur, si totam animi histo
riam distribuerimus in quatuor partes, quarum prima narrabitur vita caelestis ante ortum corporis 
acta, altera judicium animorum post mortem corporis, tertia status eorum médius, quarta vitarum 
novarum electio.

Atque primum quidem dicendum est

I. de vita animorum caelesti ante ortum corporis acta.

Cujus cognitionis unus maxime ions praesto est, ex quo earn percipiamus, mythum dico, 
qui in Phaedro legitur. Continetur hie mythus altera Socratis oratione, ilia, qua omnes verae elo- 
quentiae numeros explet. Est omnino de furore, cujus duo Plato genera distinguit, alterum humá
num, insaniae morbum, alterum divinitus immissum. Hujus quattuor enumerat species: divinationem, 
expiationes, poeticám, amorem divinum, quem quidem copiosius illustrât. Hoc furore qui corripitur, 
maximo desiderio teneri dicitur idearum, ut hoc Platonico vocábulo utar, et sibimet ipsi et qui fu
rore eum complevit puero dilecto instaurandarum. Ideoque beatíssimos reddere homines talem fu- 
rorem ad demonstrandum Plato sibi proposuit. Quae demonstratio quomodo procedat optime co
gnosces licet ipsius Platonis verbis, quibus singulae mythi partes inscribuntur. Ac primum quidem 
immortalitate animi ex propria animae universae vi ac natura demonstrata, imaginis cujusdam inte
gumento animi species describitur. Quo facto causa profertur, cur animus, quamvis immortalis sit, 
mortale tarnen animal factus sit. Turn agitur de alis, quarum vi et efficacia fieri possit, ut animus 
deos caelestes sequatur, quum ii totum mundum perlustrent et quum intra turn extra caelum bea- 
tissimis spectaculis fruantur. Quibus amissis animus de proprio domicilio delabitur et corpore in- 
duitur. Cujus post mortem, quae animo accidant obiter tantum tanguntur. Sequitnr denique amoris 
divini descriptio, quae quidem ad nostram rem non pertinet.

Jam locum ubi caelestis animi vita degitur ita describamus ut quantum fieri potest dilucide 
exstet et emineat.

Ac primum quidem globosum Plato caelum animo finxit.
Ita ne statuamus, non impedit, quod fornice quodam (atpïâi.) locus, qui intra caelum est, ab 

altero caelum excedente, terminări dicitur, si modo actherium ilium terminum animo cogitamus 
Minus etiam obstat, quod animi dicuntur in caeli dorso stare, si modo loquendi usu non fallimur, 
quo ѵштоѵ significat superficiem.* 1)
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Videtur igitur Plato fere candem sibi animo finxisse mundi imaginem, atque Homerus, cui 
constat caelum simile visum esse fornici aheneo, terrae tamquam disco superimpositum, Atlante 
altis columnis suffulciente. Revera tarnen alia omnia probavit.

Haec suíficiant de cáelo. Nunc ad terrain descendamus, in quam alis amissis animi de- 
labuntur. Et hane quoque Platonem globosam animo finxisse, quamvis hoc non aperte dicatur, non 
est cur dubitemus. Sed quo loco sitam cogitaverit magna quaestio est.

Quae quidem inde maxime pendet, quid statuendum videatur de deorum domo, unde 
Vesta sola remanente duodecim magni dii animorum coetu comitente per universum caelum ambire, 
tum vero in summum, qui est sub cáelo, fornicem ascenderé dicuntur. De hac deorum domo, quid 
vir egregius, qui vel maxime hac de re audiendus est, statuerit, Boeckhium dico, ex ipsius verbis 
cognoscas, quae fecit in opuscule: De Platonis systemate caelestium globorum etc. ubi in pag. 
XXIX, sic scripsit: „Prima occurrit deorem sedes, in qua sola Vesta remanet. Statim agnosci- 
mus hie 'Ear'tav sive z/tòç ępulazifr, in medio mundo positam et abs terra diversam, quam igneam 
Philolaus dicit: terra enim ipsa haec Vesta esse nequit, quuin dii omnes animaeque inde veniant, 
et eae quae ipsius veritatis splendorem ferre nequeant in terram alio plane loco collocatam, deci
dere ferantur.“ Idem fere in alio libro: Philolaus des Pythagoreers Lehren pag 106. B. protulit. 
Ac sane concedendum érit, Platoni, quum supercaelestem locum animo cogitaret, Philolai Olympum 
obversatum esse, in quo hie (Phil. pag. 98.) Stobaeo teste wjv eíÄixQÚvsiav tcõv tiroixeúov, hoc 
est, Boeckhio interprete, purum aliquid et infinitum omnium rerum principium, quod restabat ñeque 
ad mundum fabricandum adhibitum erat, situm esse finxit. Ita tarnen Plato Philolai sententiam 
suae ipsius accomodavit, ut loco rwv atoi-xeímv ideas collocaret.

Facile inde concluditur Platonem etiam, quum Vestae mentionéin injiceret, Philolai doctri
nan) de igne centrali, quae omnino Pythagoreorum erat,2) in mente habuisse. Attamcn hanc ad rém 
quod attinet Platonem cum Pythagoreis nullo modo facere potuisse, apparet. Etcnim Pythagorei 
ignem centralem finxerunt inter hanc terram et terram ei oppositam (awi/^cov) situm ; finxerunt non 
modo caelum, quod àjTÀavijg vocatur, sed etiam terram circumferri. A qua posteriori sententia 
quam alienus Plato fuerit ipse Boeckhius, retractans, quae in opúsculo modo laudato disputaverat,3) 
dilucide demonstrat in libro, qui inscribitur: Das kosmische System Plàto’s.

, Teste Aristotele de ráelo IL, 13. Oí Пѵ&ау00£1(П tnï ¡.lèv COV /J.É6OV яѵо slvaí (fCtŐLV b Jlôg 
(fvÅaxrjv ovofiâ^ovoi.

3) (1e Plat. syst. p. XXXI.
ձ) 1. c. p. 20. dicit: „Quamobrem deornm domum, quam Vesta servat, juxta terrain vel potius in ipsa terra 

posuit, priscos secutus poetas, qui Olympum terrae admovissent propius ac deos hominibus propinquiores habitare coegissent,“

Verumtamen si Plato non potuit non, quin a Pythagoreorum sententia decederet, quid ob- 
stat, quominus statuamus Platonem jam in hoc dialogo earn sententiam amplexum esse, quam in 
Phaedonc paullo post Phaedrum edito aperte cum profitentem audimus? Id obstare B. contendit, 
quod in terram animi delabi dicantur ideoque deorum domum in terra sitam informări non posse. Certe 
in nostra terra sita esse non potest, ñeque Stallbaumio viro doctissimo crediderim de Olympo Ho
mérico tamquam deorum domo Platonem cogitasse ad vulgarem opinionem se accomodantem.4) 
Potius deorum domum in regióne aetheria sitam esse statuit, in supera illa terra, quam insigni or
natu depingit in Phaedone pag. 109. C. squ. lmmo vel maxime ut ita statuamus cogimur ea con- 
ditione demta, qua sumpta non sine pmni veritatis specie creditur, Platonem quam in Phaedro am
plexus sit sententiam in Phaedone subito mutasse, quamvis in hoc dialogo quae de terra dicit ita 
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proferat, quasi prioré etiam tempore eaiidem jam sententiam firme tenuerit.5 6) Nimirum hanc dixi 
conditioner։։, qua Schleiermachero auctore ponitur, Phaedrum utpote ingenio quasi luxuriante scrip
turn primum fuisse fructum, quo Plato Socratis disciplinam amplexus sit.

5) Illos maxime locos in mente habeo, quorum alter legitur p. 108.1). ubi Simmias is quidem Philolai discipulus, 
a Socrate petit, ut suam quam de terra teneat sententiam proferat. Tum nt-ç'i yàÿ TOI, inquit S., TÎjç yfjç xal 
àviòç 7toÀ2à ôrj àxijxoa, ov fiévroi, таѵта, a <se nei&ei alter paullo infra legitur: Пёпеівцаі тоіѵѵѵ—è/m, 
wç Ttçwrov fièv el t-dTiv tv ¡.léacÿ to~i ovçavu'i zreçiçpepijg oi <¡a, /ir¡á¿v аѵту àeïv /лцте âéÿog то 
fltj левеіѵ etc. quo loco quis non videt, obiter tantum tangi, terram in medio mundo sitam esse, quasi ea de re dubius 
quisquam omnino esse non possit?

6) In praefatione Mülleri versioni germanicae operum Platonicorum praemissa vol. I. pag. 26. squ.
7) Has plagas respondere tribus quas Philolaus animo finxit plagis (dtCtxOOjllOtg) : Olympo, mundo (хОО/кр) 

sive regioni quae est sub Olympo, cáelo denique (ovpavtp), iisque mentem, animam, corpus congrua esse praeclare 
Boeckhius demonstravit.

Quae sententia tarnen stare amplius non potest, sed alteri debet cedere, quae verior jam 
inventa est. Secundum earn Plato ex primis itineribus quae in Italian։, Aegyptum fecit, redux fac- 
tus, quum in Academia docere inciperet, Phaedrum scripsit, id quod a viro de Platone eximie 
mérito C. Steinhartio0) ita demonstratum rationibusque confirmatum est, ut nemo opinor quidquam de
sideratums sit. Nostro igitur jure Deorum domum informamus nobis in supera terra sitam, in qua 
aperte Plato dicit ipsos déos versari. Ut ratiouem qua Plato mundi partes disposuissse et animorum 
per eas motus sibi informasse videtur sub unum conspectum vocemus, juvabit figuram describere.

in medio mundo terra sita est, fixa et immobilis, in Boeckhii autem medium mundi locum tenet 
ignis centralis, circa quern et terra et cetera omnia corpora mundana circumferuntur. Attamen hie 
ut illic tres habemus universi plagas, supremam, quae est extra mundum sensibus subjectum, me
diam, quod caelum vocatur, infimam sublunarem.7) Quam postremam collocamus supra terram (A), 
terminatur circulo BCD; hoc simul superficies superae terrae indicatur in cujus quavis regióne 
Deorum domum ponere licet. Inter eum et circulum E F G caelum esse statuimus. Haec cae- 
lestis regio fornice illo lucido h. e. circulo EFG secernitur a loco supercaelesti. In cáelo igi
tur (inter circuios B C D et E F G) animorum turba confitante dii circumferuntur et vagantur. 
Quodsi in H deorum domum ponimus, inde ad summum fornicem (orbem EFG) perveniunt eum- 
que excedentes caeli dorsum assequuntur, quod in quovis orbis EFG loco situm informare licet.

Паес sufficiant de loco. Restât ut pauca moneamus de temporis ratione, cujus immensum 
fere et quod vix cogitari possit spatium Plato prospicientes nos facit. Complectitur enim decern 
millia annorum. Quod quidem totum temporis spatium rursus dividitur in decem partes, (zriorodot) 
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quae millenos anuos continent. Quo tempore exacto8) omnes animi ad propria sua domicilia, ad 
deos9), redire dicuntur, iis exceptis, qui in hac terrestri vita vere philosophai ter eandem vitae sor
tem sibi delegerunt. lis enim tribus annorum millibus praeteritis ad deos redire licet.

8) 248. C. ek ííèv yào то avrò o&ev iptet
ov yáo птедоѵтаі nçò тоаоѵтоѵ xoóvov 7tlr¡v i¡ iov r____ _ ___s___ ______
цеіа (fíXooocpiaç, aviai àè iQÍijj леою՜)« rÿ хЛетеТ, êàv еЛшѵтш tqIç êy>£$íjs tòv ßiov тоѵтоѵ 
оѵгш лтедт&ейгаі етеі ãnéQXOTTai.

9) i. e. ad Stellas, ubi, priusquamjn terrain décidant, animi denunț vitám.
*°) 249. В. тт dè х^м&гф ¿¡мротедси 0.<ріхѵоѵ[леѵаі enï xZwcotftv ie xal afyeúiv iov Sevieçov 

ßiov etc.
u) Verba sunt Astii in editione Phaedri pag. 307. sub fine. Conferre jubet hac de re Holstenium ad Porph. 

(II. 123.) p. 24. squ. Rittershus. pag. 24.
12) pag. где. в. io méQOv xexoivíóvijxe åé mr¡ ¡шЛиТта то~ѵ neçï то оыца тоѵ Эеіоѵ. Eadem 

de causa animi de cáelo lapsi dicuntur terreni corporis (ji¡1VOV OwiJMTOç) participes fieri.

Talia temporis spatia etiam generationes (ytvétfítç) a Platone vocantur. Fertur enim omne 
tale spatium incipere a vitarum electione, qua facta animi nova corpora induant.10) Decem autem 
talibus periodis animorum vitám et historiam voluit perfici et absolvi. „Scilicet11) numerus deci
mális Pythagoreis erat perfectionis et harmóniáé absolutae symbolum propterea, quod unitas et con
juncție est omnis quasi conjunctionis; est enim conjuncție numeri quinarii duplicis, hic vero con- 
junctio est numeri paris (numeri binarii) et imparis (ternarii). Numerus decimális igitur omnis 
perfectio et absolutio est, quapropter, si cursum suum perfecerit, in se ipse revertitur i. e. ad uni- 
tatem redit.“

Jam eo pervenimus, ut ipsum drama quasi spectare possimus. Ac primum quidem se of
fert animorum cum deorum pompa circuitus. Animos igitur et divinos et humanos bigis alatis vi- 
demus vehentes, aurigis binos equos moderantibus. Humanorum animorum equi mixti esse dicuntur, 
alter bonus, aurigae obteraperans, alter malus, semper aurigae repugnans ; divinorum contra equi ambo 
prorsus boni sunt. Jam Jove duce, curru alato vehente, dii, exercitus instar in duodecim partes divisi, 
animorum humanorum iis, quivolunt et possunt, comitantibus, permeant totum caelum, ubi perpulchrum 
spectaculum iis praebetur. Identidem vero caelum excedentes consistunt in caeli dorso, unde veritatis 
campum spectare licet. Ibi aspicere licet ipsam pulchritudinem, ipsam justitiam, ipsam temperantiam non 
earn, quae oriatur, sed quae maneat in aeternum immutabilis, omnes denique sempiternas rerum ideas. 
Quarum quidem aspectu dii beatissimi fruuntur tamquam proprio suo pastu. Animus vero humanus totus 
quidem beatíssimo illo spectaculo frui non potest; aurigae tantum caput licet efferre, eoque elato animus 
circumfertur caeli circuitu. Ad evolandum vero pennae maxime adjuvare dicuntur, quae quo magis 
optimo idearum pábulo nutritae augeantur et crescant, eo magis semper valent ad elevandos animos in 
acclivi ilia via, qua dii caelestes ad idearum spectationem ascendant. Ii vero animi, qui deorum vola- 
tum non amplius assequi possunt, de proprio suo domicilio decidunt in terram, ubi corpora induunt.

Jam paucis, quae philosophus hoc mytho de animorum statu et conditione, vita caelesti, 
lapsu denique statuent, nobis ob oculos proponamus.

Quivis videt firmam Platonis sententiam fuisse, animum et ante ortum corporis vixisse et 
post cjus mortem victurum esse. Porro pro certo ponitur animis humanis adeoque perfectissimis 
corporeum quiddam adhaerere12). Proximum, quod nobis statum et conditionem animi consideranti- 
bus ultro se offert, triplex ilia ejus divisio est, eadem quidem, cui Plato in HI. et IV. Politiae 
libro totum reipublicac aedificium superstruxit. Qua quidem et divinis et humanis animis tres 
illas partes tribuit: ration em (yovg) quae aurigae, iram (-Sviiôç) quae alteri equo bono, cupiditatem 

ipvxij éxá<JTi¡ ovx , dg/ucveiiou êzwv /іи у լաւ՝. 
ynÅoäoyiovvtos àâoXa>ç j¡ naiòeqa<ítr<javioç
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(ezr^VjUÍa) quae malo equo responded Et hic quidem primum ea tripartita animi divisio nobis oc- 
currit, quum antea raționali animi parti (тоЗ Лоуівтмф) illico irrationalem (то аЛоуоѵ) opposuerit. Me
dium igitur inter has duas animi partes iram posuit. Bene vero notandum est Platonem in hoc mytho 
tres illas partes animis jam tribuere priusquam humánum corpus induerint. Quod Deuschle contendit 
factum esse natura mythi13 14). Tales animos Plato narrat quum totum caelum permeare, turn ad super- 
caelestis regionis spectationem undecim deos comitantes, undecim factis agminibus, ascenderé.

W) 1. 1. pag. 21.
14) cf. Tini. pag. 946. A.
ls). 246. D. ãbávavov äè ovå’ é^ évòç Лоуоѵ ЛеЛоуів/леѵоѵ, аЛЛа пЛаттоцеѵ, ovté làóvteí 

оѵте íxavwg voýúawes &eóv, à&ávaróv ti Çmov, tyov ¡xèv іІ)ѵут]ѵ, eyov äè воща, тот àeï òè 
vov таѵта %ѵ/,іп:е(рѵх0та.

16) ap. Pilot, cod. CCXLIX. pag. 439. ed. Beck. cf. Jambí. vit. Pjthag. vol. II. p. 108. ed. Kiessling

Multum est quaesitum, quinam sint illi duodecim dii. Alii igitur, in quibus Astius Creuzerus, 
censuerunt Platonem de signis zodiaci ac duodecim anni mensibus, quorum antistites ab Aegyptiis 
culti inde ad Athenienses pervenerint, cogitasse. Quam sententiam Stallbaumius in opúsculo supra 
laudato pag. 21. squ. et docte explicavit et refutavit. Ipse vir doctissimus iis suffragium adjicit, 
qui Platonem de „corporibus mundanis“ cogitasse volunt, i. e. de stellis. Quod ita esse, ego que
que persuasum habeo. Nam omnia iis optime conveniunt, quae diis coelestibus tribuit, velut quod 
p. 252. C. statuit, omnes moveri хата тг/ѵ та^іѵ, i¡v exatitoç етах&і]. 247. A. ubi omnes dicit 
omnia тділоЛеѵѵw) et І-ѵ/мтециредев&ш et Șvgjropeveotfat 248. A. 249. C. Quae optime etiam 
consentiunt cum iis, quae in Timaeo corporibus mundanis tribuuntur. Creați igitur sunt dii et bene 
discriminandi a summo illő deo, omnium rerum auctore. Illos apparet corpóreos esse, hune vero 
summum deum ne quis animo effingat tamquam animal quod habeat animum et corpus Plato cavere 
jubet15 16). Rationen։ tarnen, qua duodecim deorum caelestium numerum explicare conatus est, neutiquam 
mihi probavit. Etenim in incerti cujusdam scriptoris10) fragmento nixus praeter orbem stellarum fixarum, 
qui Jovi tribuendus sit, et terram, in qua Vesta remanserit, sphaeras aetheris, aëris et aquae
stellarum errantium orbibus adjiciendas esse censuit. Equidem potius tenuerim, quod Krischius in pro
grammate, de Phaedro Platonico scripto, demonstrare conatus est, qui p. 63. haec dicit: „zwischen dem 
Mond und dem Fixsternhimmel ist der Tummelplatz für die strebenden Seelen.“ Causam vero, 
cur Plato duodecim deos caelestes effinxerit, eo eontinen persuasum habeo, quod duodenarius nu
meras congruens est opinioni populari, cui Plato se in mythis fere sólet accommodare. Imprimis 
enim Athenis duodecim summos déos cultos esse tradit Paus. Att 3, 2. Omnino vero in deorum 
caelestium circuitu Homerom ei ob oculos versatum esse, et veteres et recentiores interpretes vi
deront. Nam eodem fere modo Plato deos caelestes caelum permeantes et ad dapes ascendentes 
facit, quo Homeros cantat deos Jove duce de Olympo descendisse et in Aethiopiam profertos 
esse II. a, 423.

Zevç yào én fíxéavov цет àfivfiovaç Ald-ionijas 
XlHÇoç хата дайта, Ց-eol ď Տքա паѵте? епотчо 
Acodexárr¡ òê toi avtiç éÅsvtjsrai Ovlvfinóvásv.

Eosdem H. «, 493. redisse narrat his versibus:
’JÂZ’ оте âéj çééx toïo дѵшдехаті] yéver tfaíç 
А՜«/ тоте մպ nçòg ЪЛѵ/иттоѵ ïoav íéeol alèv sóvteç 
Патте? պա, Zevç ď t¡qxs.
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déos sequentes, սէ apud Platonem legimus: 
verbum fere Pl. repetit dicens nQÒç âaïta те 
Pervenimus jam ad earn quae vel maxime hue

En habeš Jovem ýyE/.ióva &ешѵ reliquosque 
tif ó' еггетаі. отоапа &ешѵ et illud хата даіта ad 
xai èiri &oivýv, ita ut Homerum videatur carpsisse17) 
pertinet spectationem idearum, quarum doctrinam hic primum eo modo videmus prolatam, quo 
posteriore tempore, quum perfecta illa fere et absoluta esset. In prioribus enim dialogis nationes uni
versales, quarum doctrinam Socrates nota illa via ас ratione discípulos docuit, se cum colloquentibus 
inculcavit. Hie primum aperte tamquam plane secretas a rebus quae sub sensus cadant, ideas 
posuit, rerum sensibilium, ut hoc verbo utar, aeterna exemplaria. Harum idearum spectatione beata 
cum voluptate déos et qui altiorem eorum volatum consequi possunt animos oblectari ccnsuit eodem 
fere modo quo Christiani et maxime medii aevi, qui mystici vocantur, dei spectationem omnium 
voluptatum beatissimam putant. Sed uni aurigae capite elato ideas aspicere licet; aperte igitur hic 
rationem discriminat a ceteris animi partibus. Porro statuitex hac idearum spectatione animorum fortu
nan։ prorsus pendere ideoquc hane spectationem summum esse finem ad consequendum omnibus propo- 
situm. Etenim animi humani secundum Platonem omnes indolem habent idoneam qua ideas aspiciant, 
pronam tarnen ad corruptionem. Jam sunt, qui ea corruptione non correpti semper deos sequantur 
et beata cum voluptate idearum spectatione oblectentur. Si vero cupiditas et prava voluptas, quam 
deformi altero equo significare voluit, meliori animi parti repugnat, ita ut impediatur quominus cum 
diis ascendat in beatissimam illám sedem et ideas aspiciat, animus, pennis amissis, in terrain de- 
labitur et corpus induit18). „Pennis enim natura ea vis innata est, ut animam sublime ferant ad 
locum supercaelestem. Quocum plane convenit, quod ideis quam maxime instauratis lapsorum 
animorum pennae denuo crescere dicantur. Pennis igitur amor significatur et studium, quo elatus 
ad res divinas animus res corpóreas aversatur, scientiam contra, qua vita beatíssima cernitur, quam 
maxime appétit. Ipsa vero causa, cur animi décidant in terram, quae sit, admodum difficilis est 
quaestio. Fuerunt qui putarent Platonem diversas ejusdem rei easque sibi repugnantes protulisse?9). 
Juvat afierre quod Deuschle (1. 1. p. 26.) hac de re statuit. „Jener Uebergang (d.cr Seele in die 
Leiblichkeit) lässt sich schlechthin aus dem reinen Wesen der Seele nicht erklären und doch 
muss es der Seele eigne Schuld sein. Nur ist cs, und das ist auch platonisch, keine sittliche, 
sondern eine intellectuelle Schuld, da sich das Sittliche überhaupt ins Intellectuelle und seinen Ge
gensatz auflöst. Welcher Art nun speciell die Schuld sei, sagt Plato nicht, die Worte: xai tivi. 
GvvTVXÚf XçijOanévt] A/förjs те xai xaxiaç nfajdÿeîaa ßa^vv-tHj führen absichtlich rasch über die
sen Punct hinweg. Daher wird man sich vergeblich abmühen nach einem sicheren Erklärungs
grunde.“ Horum vero animorum duo sunt genera, quorum altero ii continentur, qui aurigae caput 
tum extollunt, turn submergi coguntur ideoque partim tantum ideas conspicantur; alterum genus 
eorum est, qui mah aurigae causa quantumvis idearum spectationem appetentes couspicari tarnen 
non possunt, quamobrem opinione recta tamquam pábulo fruuntur. Hos tarnen prioré aliquo tem
pore jam ideas conspicatos esse credamus oportet. Nam pluribus locis Plato dicit, animos, nisi 
aliquid certe veri conspicati sint, humana corpora induere non posse.80) Cujus rei causa co con-

17) cf. Sleinhart, Einteilung zum Phädr pag. 82. 171. Anm. 84.
1S) 24G. C. Հ dè írreççoçinjòtttfa դւ-oetai èmç Sv бтщеоѵ гѵѵос âvrdâß^Ta!.
1Э) cf. Steinhart 1. c. S. 84 Zeller Geseh. der griech. Philos. S. 263.
“) 249. В ov yao fitjrtOTe Ідоѵба tt¡v dtifteiav eï? tódé ífeei то ayißia. Ilind ¿hftetav 

ne^qiiis putetetiam opinione recta contineri referre juvabit quod paullo infra^sequitur 249. E. xaÿâneo yào eïontai, 
паба (rev avàownov ipv%r¡ yrvtfei те&еатаі та оѵта r¡ оѵх аѵ r¡).3ev etç годе то Çwov. ef. 248. c. 
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tineri dicitur, quod quicunique animus in corpus humánum abeat, is universales notiones formare 
h. e. recordatione instaurare possit plane oporteat21). Omnes vero animi, qui hane in terra vitam 
agunt, corrupti ас remoti esse dicuntur a pristine et perfecto suo statu22 *), quem talem Plato sibi 
informavit, in quali animus commorans, ceteris duabus partibus rationi in pulcherrimum concentum 
obtemperantibus, tranquille eo, quod nobiliori ejus parti conveniat, pábulo fruatur. Jam qui pluri
mum viderint in sincerae aeternitatis domicilio, in philosophorum corpora veniunt, qui minus vide
ront, in inferioris generis corpora. (Cf. de hac re Deuschle 1.1 p. 26.) De statu autem animorum 
corporibus indutorum quid Plato censuerit, vulgo notum est. Sufficiat unum hujus mythi attulisse 
locum, ubi aperte sententiam suam prodit. Legitur in pag. 250. C. xatïaool owe? xal áoýfiavtoi 
тоѵтоѵ o vvv où)/ла педіупдоѵте? оѵо/ла^оцеѵ, óútgeov тдопоѵ deôe<J(iev(tévoi2i'), Jam liceat 
6nem facere disputandi de caelesti animorum vita et transire ad cam quam post mortem corporis 
agant vítam. Quae plane suspensa est secundum Platonem ab hac vita. Prout enim quisque vel 
honestius et justius vel inhonestius et injustius hane vítam transegit, vel melior vel pejor omnes 
fortuna expectat post mortem. Nam omnium quae fecerunt justissimum fit judicium.

a) .249. c. del yào avÿ-QWTtov țwitvai хат eldoç í.eyó/леѵоѵ etc.
Պ 250. в. r¡v (¿QyiáÇofiev оЛохЛщюі /леѵ аѵтоі õvteç.
2:1) ludit PI. voce atfrtfJWCOl, eorum sententiam respiciens, qui Ош/ла putaverunt esse Cłj/ll«, quoniam ter- 

reslris vita potius mors dicenda esset, cf. Susemihl I. paș. 107. Anm. 173.
Է') 249. a. xçtOeîtfat âè ai цеѵ eïç tà vnô yys rhxauinr^ia è/.iùovaai óíxr¡v èxtivovow, aï 

Ժ etg тоѵоаѵоѵ nva tónov vnò őíxrn xovwufåefäai, ôiáyovdtv àSímç ov èv àv&poínov etâci 
èßiaxfav ßiov.
, &) 523. В. оте ovv Пкоѵтюѵ xal oí ênt/iefoyral oí ex ілахецюѵ výtíwv lóvteg etc. ad vocem
empefoyral scholiastes animadvertit: etfft ôè daífioveç xoÅaouxol xal xa&açuxoí xal teletSiovqyoi,

Я) cf. Steinh. II. S. 386. f.

II. De judicio m o r t u o r u m.

De judicio mortuorum, cujus in Phaedri niytho obiter tantum mentio injicitur24), copiosius 
agitur epilogis Gorgiae et Politiae. Quos quidem deinceps considerare juvabit, quo magis appareat, 
quid scriptor Gorgiae, quid reipublicae de eo cogitaverit. Et prions quidem (pag. 523 — 524. В.) 
hue fere redit argumentum.

Homerum testem adhibens Plato narrat Jovem, Platonem, Neptunum imperium a patre con- 
cessum inter se divisisse. Semper vero valuisse et usque valere legem quamdam, qua justum 
quemque et pium post mortem in beatorum insulas profectum ibi beate vivere, injustum vero et 
impium in Tartarum demissum ibi poenas luere statuatur. Saturno tarnen régnante ас nuper etiam. 
qui in ejus locum successif Jove, judices fuisse viventium corporibus humanis indutorum viventes, 
qua de causa falsa judicia esse facta. Qua de re questurus Plato jam dicitur e beatorum insulis 
profectus cum curatoribus25) Jovem adiisse. Cui querenti Jupiter aperit consilia, jam diu, antequam 
ea de re certior sit factus, capta, quibus finem sit facturus falsorum judiciorum. Primum igitur. 
quum adhuc homines sciverint, quo die sibi moriendum esset, se Prometheum jam jussisse effice- 
re aliquo modo, ut diem supremum ne praesentiant. Porro nudos animos (sc. corporibus)26) a judi- 
cibus et ipsis nudis esse judicandos ita, ut nihil impediré possit, quominus judices eos penitus in-
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spiciant. Judices vero se jam filios suos Asíanos Minoem et Rhadamanthum, Europaeum Aeacum 
fecisse, post ipsorum mortem judicaturos in pratí triviis27).

27) hune locum Virg. Aen. VI. 540. his verbis describit:
Ilic locus est, partes ubi se via findit ia ambas; 
Dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 
Нас iter Elysium nobis; at Iaeva malorum 
Exercet poenas et ad impia Tartara mittit.

Nobis de loco disputandum erit, si ad reipublicae epilogum processerimus.
28) cf. Susem, p. 109. Ann. 174. „Ironie oder Geringschätzung liegt wohl in dieser ganzen Einkleidung des 

Hörensagens und dessen, was damit zusammenhängt, nicht, wie Herrn. Schmidt crit. Comment, zu Platos Phaedon I. Hälfte 
1850 gegen Böckh. erinnerte. De re quae intercedit huic inytho cum Menonis et Protagorae cf. Sus. p. 103.

w) De nexu hujus sententiae cum toto Gorgiae argumento egregie Steinh. 3, 161 dicit: Die Idee der ewigen 
Vergeltung steht in der genauesten Verbindung mit der Idee der durch die ganze sinnliche und natürliche Welt herrschen
den Harmonie, indem beide den Haupttheilen der wahren Staatskunst entsprechen. Die Gesetzgebung findet ihr Urbild und 
ihre höchste Bewährung in den Gesetzen, durch welche das Universum regiert wird; die Rechtspflege - ist ein Ausfluss 
jener ewigen göttlichen Weltordnung, welche die unsterbliche Seele auch nach dem Tode noch die Folgen ihres irdischen 
Ihuns empfinden lässt

\ P’ 613. B. C. D. E. cf. legg. X. p. 905. A. B. Hane gravissimam sententiam ad demonstran
dum Plato sibi proposuit in Pol.: virtutem homini unice esse expetendam ideoque beate vivere non posse nisi qui virtuți 
studeat. cf. Morgensternii de Platonis republica commentationes tres Halis Sax. 1794.

Quid veritatis Plato huic epilogo tribuerit, apparet ex iis verbis, quae ejus initio Socratem 
loquentem facit. Qui ibi profitetur se perpulchram et veram quidem narrationem (Âoyov) prolaturum 
esse. „Pro veris enim“ inquit, „tibi (Calliclem alloquitur) quae dicturus sum, dicam.“ Eodem 
modo narratione finita: „haec sunt,“ inquit, „о Callicles, quibus tanquam veris firmam habeo fidem.“ 
Exeunte vero dialogo aperte dicit, id quod epilogo protulerit, nihil aliud esse nisi quod pro vero co— 
gnoverint tres sapientissirai viri secum colloquentes, ita, ut epilógus tamquam totius dialogi summa 
ei adjunctus esse videatur28). Quae quidem tantum ad ea esse referenda, quae philosophus suis 
rationibus ductus vera esse statuit, non ad mythi involucra, vix est quod moneam. Jam ilia quae- 
nam sint paucis dispiciamus.

Ac primum quidem pro certo posuit immortalitatem animi, quippe qua non sumpta de ju
dicio mortuorum ne sermo quidem esse possit; non nominatim tarnen ejus mentionem injicit. Porro 
posuit mortem esse secessionem animi a corpore; omnis vero concretionis mortalis exportem baud- 
quaquam Platonem animum, injustorum certe, sibi informasse, non exinde solum concluserim, quod 
animos eorum narrat cicatricibus et vibicibus ob flagitia patrata conceptis obrutos, sed ex eo maxime 
quod alio loco insanabiles peccatores laceran aliisque ejusmodi poenis affici dicuntur. Id ipsum 
vero, judicium justissimum omnes homines post mortem exspectare, Plato si quid unquam habuit 
persuasissimum, rationibus ductus, quae in philosophia morali nituntur29 *). Nam primum illud ex dei 
summi justitia consequitur. Etenim quamvis ipsa virtus, si cum vitiositate comparator, sua prae- 
stantia ita eluceat, ut externa bona ne respiciat quidem ideoque fieri non possit quin justos beate 
vivat, quamvis injusto contra vitiositatis poenae hie jam luendae sint, siquidem quicumque injuste 
vivat, beate vivere non possit, saepissime videatur tantum beate vivere: tarnen convenit dei justitiae 
divinis etiam praemiis justos donare, miseria quam maxima malos affleure et quam hac in vita de
sideramus acquam praemiorum et poenarum proportionem post mortem efficere. Saepe enim si 
externam felicitatem spectamus, vitae usu atque experientia comperimur bonis male, bene malis 
esse ). Hine in 1 haedone Plato „lucrum sane,“ inquit, „pravis fuerit, si morte animus ejusque 
piavitas simul cum corpore interiret“. Alio modo e dèi summi providentia concluditur judicium 
mortuorum esse. Secundum providentiam enim deus quum omnia ita constitueret ut perfectiora usque 

3
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fièrent, hominibus tamquam summum finem proposuit morum emendationem. Quern homines, dum 
hane vitám agunt, in quam animus velut in exilium missus est, ostreae instar corpore inclusus, tan
tum abest ut consequantur, ut plurimi corporis contagione polluti vitiisque obruti ex hac vita décé
dant, pauci tantum ideis magis magisque instaurandis animisque usque a corporis communione se- 
vocandis deo similiores fiant. Attamen ceteri quoque omnes quam maxime sunt adjuvandi ut 
propius accédant ad finem sibi propositum-31 32 33 * 35). Quod hoc uno tantum modo fieri potest, ut quae 
eorum morbo conveniat medicina iis praebeatur h. e. ut poenas quas decet luant. Constans enim 
haec Platonis sententia fuit, qua statuebat omnes juste immissas poenas ei uni consilio inservire, 
ut meliores, qui luerent, redderentur, certe quidem sanabiles82). Nam duo impiorum genera discri
minat, alterum eorum, qui poenis meliores reddi possint, sanabilium, alterum insanabilium, quibus 
ipsis ñeque poenae ñeque aliud quidquam mederi possit, qui tarnen poenis quam acerbissimis luendis 
alios impios velut insignia documenta deterrere debeant ab injustiția atque impietate et cohortari ad 
vitam quam maxime juste ас pie agendam.

S1) legg. p. 904. А. В.
32) Gorg. 525. А. cf. 472. E. Crito 106. B. legg. 854. D. 862. D. E. alia multa.
33) yÙQ Օ0/յւպ(>օց Aéyei etc.
3’) Aperte Plato in rep. 378. B. castigat hune etiam locúm; exprobratis enim fabulis de Cáelo, Saturno ejusque 

filio ab Homero narratis negat justum et sanctum esse pueros edocere eos, qui extremum scelus (id quod Saturnus) per- 
petraverit, nil mirum perpetrasse, ñeque eum, qui patrem gravissima poena affecerit (ut Jupiter), sed fecisse tantum quod 
deos summos.

35) cf. Naegelsbach, Homerische Theologie p. 346, squ.

Restât ut formam poeticám veri hujus argumenti paucis consideremus, qua usus Plato suam 
sententiam prodidit. Ac circumspicientibus nobis id primum occurrit, Platonem quantumvis alienus 
sit ab Homero, simulasse tarnen se minim quantum cum eo hac de re consentiré eoque modo 
suae ad vulgarem opinionem accommodatae verisimilitudinis speciem quam maxime praebere. Hue 
spectat statim initium epilogi,83) ubi facile videmus, ab Homeri narratione multum discedere, quod 
Plato narrat de divisione imperii a Saturno concessi (бтгигЬ? mzçà тоѵ латдод rtaot'Haßov) ; Ho
rneras enim his verbis narrat II. ç, 204.

-----------------оте те Kqóvov evçvorta Zevs 
yaír¡g véç&e xa&eï<fe xal ат^ѵуетоіо &а/.амт^3і).

Paulo infra etiam Homeri testimonium adhibet pag. 526. D. ubi de judicibus narrat, quorum unum, 
Minoem, Homerieum Ulixem vidisse dicit:

Xqvöiov OxijTtTçov ё%оѵта, -Э-е/и&сетотта ѵе'хѵоыѵ.
Quae verba vides quomodo suae ipse sententiae Plato accommodaverit. Satis enim constat Ho
meram de judicio mortuorum, quale Plato esse vuit, ne cogitasse quidem. Ille enim locus a Pla
tane in testimonium vocatus prima specie de judicio mortuorum esse videtur, non est tarnen, si 
veram quaerimus. Tres enim sunt causae, quibus vetamur, illud statuere. Quarum prima umbrarum 
natura cernitur, altera eo continetur, quod nihil a poeta narratur de priorum domiciliis secrctis ab 
impiorum; tertia denique ea est, quod ipsa verba oí åé fuv ճ/պ>ւ ôixaç sïqovto nihil significant nisi: 
hi vero eo judice suas causas proferebant. Prima semina tarnen illius sententiae fabulis inesse de 
Tantalo, Tityo, Sisypho narratis sane est concedendum85). Idem cadit in fabulam de beatorum 
domiciliis. Nam unus tantum locus exstat, ubi Elysii mentio injicitur, sed non tanquam beatorum 
domicilii. Legitur Od. Ժ, 563. «ÂZ« a1 êg TTÂvotav nedíov xal пеі^ата уащд а&оіѵатоі ле^гроѵы. 
(Menelaum sc.)
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Мох tarnen haec fabula de beatorum insulis magis magisque excolebatur. Pulcherrime eas 
Pindarus depinxit 01. II, 123.

otfot Ժ’ tioZ/tßtrtn՛ èdtç'ig 
éxate'gco&i fieívavteg ànò ла/мшѵ dàíxcav ê%eiv 
fPvxàv, ínukav Mç odov rraçà 
Kqóvov tvqdw êv&ct. цахаосаѵ 
vãdog՝ wxeavídeg 
avQCu mçi/rvvéovdcv, аѵ&ера âè /ovdov çpÂéy«.

Quo loco Plato sitas eas esse animo cogitaverit, infra érit locus indicandi. Unde cetera sumpserit 
exquirere longum est. Satis est monuisse, ipsum Platonem facile concessisse ea vel sic vel aliter 
posse depingi, quin etiam ipsum sibi in ea effingenda non semper constitisse86).

Ejusdem mortuorum judicii altera imago depingitur in epilogo qui reipublicae finem facit. 
Ibi Socrates inducit Erem quendam, Armenii filium, Pamphilium, narrantem, quae viderit, dum cor
pore vacuus in caelestibus quibusdam regionibus commoratus sit. Etenim fertur in proelio ceci- 
disse, decern vero diebus post, ceteris cadaveribus putredine jam affectis, ipse integer repertus 
ac domum delatus, ut sepeliretur, quum jam rogo esset impositus, revixisse. Jam ipsa ejus narratio 
sequitur, quae magnam continet animi históriáé partem. Est enim de judicio mortuorum, de statu 
animorum medio, de vitarum electione. Ad mortuorum judicium, quae pertinent, haec fere sunt. 
In locum divinum se post corporis mortem Er venisse narrat, ubi duos terrae iisque e regióne oppo- 
sitos et confines duos caeli hiatus viderit, inter quos medii judices sederint. Quos omnibus quos 
judicassent signa eorum quae fecissent affixisse, justis quidem a fronte, iujustis a tergo, eorumque 
eos, quos condemnavissent, in sinistrum terrae hiatum deorsum, in dextrum vero caeli hiatum sur- 
sum justos ac pios ablegasse87). Per ceterorum vero duorum hiatuum alterum caeli se animos 
descendentes vidisse puros et splendidos, per alterum terrae ascendentes pulvere obrutos* 37 38). Per 
sinistrum vero ilium terrae hiatum et impíos in Tartarum deduci et ascenderé insanabiles, quos 
tarnen ostium non admittat, sed terribilem quemdam sonum edens feroces quosdam aspectu ígneos 
viros excitet, qui mugitu illő audito statim veniant, ut scelestos illos deorsum rapiant, crudeliter eos 
lacerantes et excarnificantes. Per dextrum vero caeli hiatum animos puros auferri in beatorum 
domicilia.

36) Susem. II. S. 270. „Einzelne Abweichungen — dürfen dabei nicht auffallen, da viele einzelne Züge der 
platonischen Mythen ja nicht unmittelbar dogmatische, sondern nur symbolische Bedeutung haben und daher nach Platons 
jedesmaligem Bedürfnisse wechseln dürfen.“

37) Notum est Graecis sinistrum id fuisse, quod ad occidentem solem spectet, dextrum quod ad orientem, quum
ad septemtriones se converterent, caeli aliquam regionem indicaturi. Augurio vero factum est, ut dextrum idem váleret, 
quod bonum, sinistrum idem quod malum. o

38) 614. E. xai, tág del dtpíxvovfiévag wütieq èx no/./.'r¡g noQeíag (paúved&ai՛ cf. 615. А. 
Reversi igitur ii quidem ab ¡tinere mille annorum ad vitarum electionem congregantur.

39) Quod revera fieri posse in hac vita nequáquam Platonem putavisse sine dubio constat.

Locum judicii animo informemus oportet in terra supera. De poenis judicio iinmissis աո- 
nino monetur decies quibusque quorumlibet criminum deinceps poenas luendas esse et semel qui
dem centenorum annorum spatio. Eo ipso causa cerni dicitur, cur tam brevis sit vita humana. 
Idem quod ad poenas, valet ad praemia. Et pioram et impiorum duo discriminantur genera. Piorum 
altero ii continentur, qui recte philosophando dum in hac terra vitam agebant a corporis contagione 
plane se liberaverunt,39) altero ii, qui recta opinione imbuti honeste vixerunt. Impiorum alteri sunt 
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sanabiles, alteri insanabiles, in quorum numero imprimis habentur a Platone tyranni, ü, qui impietate 
déos et parentes violaverunt, homicidae denique. His poenae quibus afficiuntur non ipsis tamquam 
medicina saluți sunt, sed insigni sunt documento, ne quis alius talia audeat facere. Hune mythum 
si cqmparamus cum illő qui in Gorgia narratur, pauca nobis occurrunt e vulgaribus mythis sumta- 
multá e Pythagoreorum et Orientalium commentis, quod quidem satis indicatur per Erem ilium Pam- 
philium, sub cujus persona Plato mythum tradit40).

cf. omnino Steinh. V. p. 265. squ. Susem. II p. 269. squ.
■41) Constat Platonem non solum notionum intelligibilium velut boni, pulchri, justi, sed etiam omnium rerum sen- 

sibus subjectarum velut lecti, mensae, quin etiam luti ideas animo effinxisse. Cf. infra interpretationem illius loci, quo 
Plato terrae ideám depingit.

Պ haec igitur est iile wç 'Alär^, cujus mentio fit in Phaed. p. 80. D. 81. A.
Plato globosam sïbi terrain cogitavit. Ideo notiones ttvco et XfZTOi ad earn non pertinere bene cognovit. 

Qua de causa earn terrae partem, quae nostrae opposita est, vocat (p. 112. C.) tòv tónov IOV ár¡ xáľ<u xeďov- 
fievov, locum inferum quem vocant, et per t() èrtéxwva vel là èxEuva, nostrum hemisphaerium per TO ènï táôe 
vel TO tviïaoE vel alio tali modo significare sólet. 112. C. E.

III. De siatu animorum medio.

De statu et conditione, in qua longum illud per tempus, quod interjectum est inter judicium 
et novae generationis initium, animi versantur, praecipue est mythus, quem in Phaedone Plato narra- 
vit. Quo inde a pag. 107. usque ad pag. 108. paucis judicii et eorum quae tum eveniunt mentio 
injicitur, quorum summa hue fere redit.

Pii animi morte a corpore secreti a geniis in locum quemdam ducuntur ibique judicantur. 
Inde «um suo quisque comite proficiscuntur ad inferos (êis , ubi iis quae convenant cuiqiie 
contingunt. Inde alius dux eos longa post témpora in hane nostram terram reducit. Impiorum 
vero animi, corpore cupide adhaerentes, diu et ipsum corpus et omnino locum visui subjectum cir- 
cumvolitant et vix quidem eo relicto multum obstrepentes genio, inviți eo perveniunt, ubi ceteri 
congregati sunt. Ibi judicio facto nemo inveniri potest, qui eos comitetur, ita ut errabundi vagen- 
tur omni miseria affecti, dum certo quodam tempore exacto redeant in id quod quemque decet 
domicilium i. e. corpus. Sequitur jam inde a pag. 108. C. usque ad pag. 113. D. descriptio quae- 
dam domiciliorum, quae animis assignantur prout quique vitám hac in terra degerint. Et primum 
quidem Socrates sive is, cujus personam fert, Plato, aeternam hujus nostrae terrae ideám41} de- 
pingit, ita quidem, ut sane fatendum sit, si omnino esset, talem cam esse oportere. Ad hanc quod 
attinet, satis est monuisse, Platonem in hac supera terra beatorum domicilia sita cogitasse42)- Hanc 
vero nòstram terram vuit undique aere ас nebula circumclusam tamquam ovi vitellum. Nos igitur 
tamquam pisces in profundo mari, ita in terrae quadam concavitate, aere repleta, degimus. Nostrae 
terrae e regióne oppositus est Tartarus, quern in alterius hemisphaerii superficie sitiim nobis infor
memus oportet43). Is vero nostra cum terra admodum variis intra terram perforatis viis cohaerere 
dicitur. Depingitur tanquam hiatus luti ac caeni plenus, multo major, quam mare internum. Permagni 
deinde sunt lacus lutei et ignei. Tartaro vero velut serpentes quatuor ilumina circumvolvuntur, 
partim supra, partim infra terram fluentia, quorum extremum est Oceanus, nostrae terrae et dam- 
natorum domicilii terminus. Omnia vero communem originem ducunt e Tartaro, in quem omnia etiam 
mfluunt talibus quidem cursibus, quibus omnia ad lacum, ad quem decet, prope accedaut. Poenas 
luant primum ii oportet, qui ad honeste vivendum quod attinet, mediocritatem tenuerunt. Quam
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multo plurimi tenent secundum Platonem. Ii dicuntur in id flumem deduci a genio ipsos comitante, 
quod Oceani e regióne fluit et contra quidem eoque rapi quum alia in loca quae sub terra sunt, 
turn in lacum Acherusium, unde, postquam per certum quoddam vei május vel minus tempus ibi 
manserunt, rursus foras emittuntur, ut novum corpus induant. Ibi dum habitant, poenis solvendis 
purgari et a criminibus vitiisque liberări dicuntur. Sed praemia etiam reportant omnium bene fa- 
ctorum. Iis impiis, qui sanari omnino non possunt, Tartarum relinquere numquam licet. Eos vero, 
qui majora scelcra perpetraverint velut caedem, parricidium, matricidium, ceterum tarnen vitae tem
pus poenitentes transegerint, fas est in Tartarum dejici, qui eos anno exacto ejicit et eos quidem 
qui caedem perpetraverunt, in Cocytum, „cui Stygis etiam nomen est“, parricidas in Pyriphlege- 
thontem, qui prope ab exitu delabitur in lacum multis ignibus ferventem; quo facto saepius sub 
terra circumvolvitur, turn vero longe infra in Tartarum influit unde etiam ortus est. Quum vero 
qui hoc ilumine circumferuntur ad lacum Acherusium pervenerunt, ibi eos clamant, quos antea viola- 
verunt. Quibus si persuádele possunt, ut ignoscant injurias sibi aflatas, abire licet in lacum Ache
rusium, si minus, rursus circumferuntur igneo flumine usque dum contingat iis, ut illis persuadeant. 
Piorum alterum genus eos continet, qui quantumvis virtute et pietate excellentes, sine philosophia 
tarnen vixerunt ñeque ideas divinas partim sibi insitas, partem vero օրէս corporis amissas recorda- 
tione instauraverunt. Ilis terra ilia in puro aethere sita assignatur ubi beate vivant, ita tarnen, ut 
non semper ibi maneant, sed nova geueratione incipiente nova corpora intrent. Nam quod san« 
mireris, Plato eos, quos beate in caelesti terra vivere fingit, ad summum finem certe non tantum 
proficere posse censuit ut inde statim ad beatissimorum domicilia abire possent. Potius in mytho 
qui in X. Pol. libro legitur, omnes illos beatos ex aetheris domicilio descendentes facit ad vitarum 
electionem; quin etiam ad maximam partem eos, utpote sine ullis laboribus ibi moratos, male deli- 
gere fingit vitam futuram, ita, ut magna permutatione facta, qui modo beate vixerunt, adversa for
tuna afficiantur et contra. Qui vero plane se purgaverunt a corporis contagione recte philosophando, 
post judicium in domicilia superae terrae et post decursum itineris mille annorum44) in multo etiam 
pulchriora abire ibique omnino sine corporibus vivere dicuntur45).

«) cf. Susem. II. p. 271. Ann.
■'S) 114. С. тоѵттѵ âè avrmv ol tpUotfoçpíç! Ixavcõç xa&^áfisvoi ãvev dmfiátaiv fcõob то "mç>á- 

rcav slç tòv snet/ia Xçovov xal £Íç oixtfaeiç êvi гоѵгшѵ xa/.XÍovç адлхѵоѵѵтш etc. illud am/.i.á'cwv 
intelligendum est de solidis corporibus humanis. cf. Sosem, p. 461. „Die hier beigefügte vollständige Körperlosigkeit — 
ist blosses Ideal,“

Quid veritatis Plato huic mytho attribuent, perspicuo indicat verbis, quae fuerunt, qui om
nino in omnes mythos Platonices cădere opinarentur, falso quidem. Nam, quod de hoc mytho sta- 
tuendum est, id non statim sequitur ad alios etiam valere, siquidem vel maximum discrimeu inter
cede inter hune et ceteros. Verba ilia leguntur in pag. 108. D., ubi Socrates: „Atqui, Simmia,“ 
inquit, „non difficile quidem mihi videtur, enarrare ista: vera autem ea esse, docere, haec res 
difficilis atque adeo difficillima mihi videtur.“ Tum in pag. 114. D. totani narrationem de regioni
bús apud superos et inferos hisce concludit verbis: „Haec igitur, quemadmodum narravi, affirmare, 
revera ita se habere, non est illud profecto sani hominis. Quae vero ad animos nostros eorumque 
sedes attinent, quoniam immortales esse animos nostros apparet, ea vel talia vel similia debere 
esse, hoc vero et convenire mihi videtur, et qui rem ita se habere opinatur, dignum suscipit peri- 
culum.“ Phaedonis tantum mythum haec verba spectant, in quem, cur magis quam in ceteros 
omnes quadrent, causam eo maxime contineri persuasum habeo, quod hic philosophi vis plane re- 

4
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ccssit prae ea, qua poetae quidquid cantant, pulchre fingunt, ita ut jam non secundum rationis leges 
dijudicari possit hujus mythi veritas, sed secundum pulchritudinis leges dijudicandum sit. Ac non 
temere Plato postquam ratiocinationibus immortalitatem animi ita demonstravit, ut dubitationi nullus 
amplius locus esse videretur, domicilia animis post mortem assignata depingere conatus est. Nam 
turn ejusmodi tantum argumento praegresso audere poterat, tam imaginariam picturam secum col- 
loquentibus proponere; turn vero necessitate quadam coactus erat ut dialogum tali fine coronaret, 
ut pios ас castos, maxime Socratem, ad déos ipsos abeuntes videremus, impios ad Tartarum; ita 
ut magna voce iile clamitaret: animum quam maxime curate, a corpore sevocate, a vitiositate 
purgate, ceteris omnibus rebus omissis! En magna spes, eximia praemia!46)

«) Cf. Susem. 1, p. 462. 463.
«) Pol. 615. A.

En babes hic illud pratum ubi in Gorgiae epilogo Jupiter dixit judicia factum iri.

In X. Pol. libro inter poenas sanabilium animorum ea maxime nominatur, qua affecti cogan- 
tur sub terra degere ibique talia spectacula aspicere, qualium ipsa memoria vehementissi dolores 
excitantur. Praemia vero piorum, quorum hic unum tantum genus nominatur, spectaculis beatissimis 
contineri dicuntur47).

IV. De vitarum eleclione.

Quasi ut, quanti momenti esset vitarum electio, quippe qua fortuna animorum in totam ge- 
nerationem destinaretur, eo magis sentiremus, totum fere mundum imaginis involucris usus Plato ob 
oculos proposuit, in mytho qui est in X. Pol. libro. Ibi hace fere Erem ilium Plato narrantem 
facit. Prope eum locum, ubi judicium fiat, pratum esse48), quo animus undique convenientes, tam- 
quam longo itinere fatigatos, in celebri conventu recumbentes viderit se invicem saltitan
tes, multa inter se percontantes, multa denique narrantes. Quod pratum octavo die praeterito 
omnes animos reliquisse. Quatuor per dies profectos se lucern e longinquo vidissc per totum cae
lum ac terram recta tensam veluti columnam, Iridi similem, puriorem tarnen ас splendidiorem. Ad 
quam ipsam unius diei itinere se pervenisse ibique media in luce extremas ejus (lucis) partes vi- 
disse vinculis e cáelo suspensas; nimirum esse earn lucem caeli quoddam vinculum eodem modo, 
quo transtra triremes coerceant, universum mundum in gyrum se moventem coercens atque continens. 
Ex extremis vero terminis Necessitatis ÇÃváyxijg) fusum (arçax-rov) pendere, quo omnes orbes 
circumferantur. Scapum (qÅaxcttijv) et hamum (ãyxifáçov) esse adamantinos; verticillum vero, 
quod ad formam attineat, ei parem esse, quo hie homines utantur. Et ita quidem informetur opor- 
tere, quasi in magno et cavo verticillo deinceps minorum alius alio includatur. Sic igitur magno 
fusi verticillo septem alios includi, quorum labris (xetÂeoi) unum magnum formetur labrum. Orbes 
vero et labra secundum certam quamdam proportionem constructa esse, ut et colores labrorum et 
motus orbium harmonias quasdam officiant. Extremum autem totius fusi verticillum secundum 
eandem rationem circumferri (rr¡v avvtjv tfooáv xvxfaîa&ai), ceteros tarnen omnes in contrarios illi 
orbes moveri vel majore vel minore cum celeritate, secundum certas quasdam leges constitute. 
Porro cum sphaeris simul Sirenes cuique tributas circumferri, voces reddentes, quibus concentus 
quidam efficiatur musicus. Parcas vero, aequalibus inter se spatiis distantes, sphaerarum harmóniáé 
ita accinere, ut Clotho praesentia, Lachesis praeterita, Atropos futura canat. Eorum primam dextra 
vertere extremum fusi verticillum, alteram sinistra ceteros verticillos, tertiam denique modo dextra 
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illám, modo հօտ sinistra. Hic jam paullum subsistamus, սէ quae hac magnifica imagine obtegantur, 
quantum paucis fieri potest, explicemus.

Omnino dicendum est, idem hic mythi integumentis Platonem illustrasse, quod in Timaeo 
inde a pag. 35. dialectice demonstraverit, rationem dico, qua anima mundi constructa et musicis 
sive harmonicis intervallis per universum rerum extensa sit ас disposita49). Ibi enim corpore mun
dano ex elementis secundum certas quasdam rationes fabricate animaque ei indita, ex tribus ele- 
mentis mixta (то tavtóv, ovala, dâteçov), qua animetur, quum per se sit omni motu omnique 
vita expers, Plato motus totius corporis describit anima effectos, quorum dúo potissimum genera 
ponit, alterum extremi orbis, qui vocatur, ejusdem (tavtov) h. e. caeli cum sideribus certis Iocis 
infixis, alterum solis, lunae, quinque stellarum errantium. Nunc jam per se apparet, fusum ilium 
significare rerum universum, scapum axem mundi, circa quem omnia vertantur; coelum cum side
ribus fixis (tòv à/tlavij) significan extremo verticillo, orbes solis, lunae, planetarum quinque ceteris 
septem verticillis extremo illő inclusis. Luce vero illa, quae veluti columna vinculis cum cáelo 
nexa esse dicitur, „galaxias“ significatur, Boeckhio quidem judice50). Jam redeamus ad animos 
quos circa Parcas videmus secundum ordinem quendam collocates. Jam sortes conjectae, jam 
vitae admodum variae ac multae propositae sunt, ex quibus omnes deinceps secundum ordinem 
sortibus constitutum suam quisque eligant.

Id quomodo in Timaeo Plato demonstraverit Boeckh nuper explicavit in libro: das kosmische System Platos 
inde a pag. 18.

M) Cf. de systemate caelestium globorum pag. VI annot. Qui accuratius hanc rem persequi volunt conférant. 
1. 1. II. p. 273. squ.

51) 617. D. Quocum ea plane consentiunt, quibus in Phaedr. 249. B. hujus vitarum electionis mentio injicitnr:

Singulis omnibus omissis satis est exquisivisse, unde Plato fortunan։ animorum suspensam 
esse voluerit. Apparet enim, Platonem quum alia problemata, turn hoc sibi proposuisse ad solven- 
dum, quomodo dei summi justitiae conveniret, quod multi homines nascerentur in iis, quae certe 
non adjuvarent virtutis studium, saepe impedirent impediments fere inexpugnabilibus. Jam quaeritur 
deone ejus rei culpa sit tribuenda an homini. Ad quam quaestionem quid Plato respondent, ap
paret ex iis verbis, quibus vatem animos tacit alloquentem. „Non vos,“ inquit ille, „genius sor- 
tietur, sed vos genium sortiemini. Is quidem, cui sorte obtigerit, prior eligat vitám. Virtus autem 
libera est (óęerij Sè âSéanotov), quam quo magis quisque aut veneratur aut despicit, eo magis ejus 
aut particeps aut expers érit: culpa est eligentis, deus est culpa vacuus“51). En vides egregia 
theodiceae semina, cujusmodi alia aliis etiam locis sparsit.*)  Animis igitur ipsis conceditur ut sibi 
vitám eligant. At quid sit potissimum, quod adjuvet ad bene eligendum, id maxime quaeritur. Vix 
quidquem forti Plato tribuit. Diserte enim dicit, vel ultimo loco eligenti beatam superesse vitám, 
si modo ratione utatur, quum eligat, et virtuți enixe studeat, dum vivat52). Ñeque fati necessitati 
aliud quidquam tribuitur, nisi quod ejus legibus aëneis et renim universum conservetur, et singulis 
quibusque hominibus sors, quam sibi delegerint, revera obtingat, quod ita indicator, ut genius cui- 
que tribui dicatur tamquam cornes „àzroTrÂ^çtoT^'ç тшѵ atqeikévzcov“. Quod vero eligere animis licet, 
nihil est nisi externarum rerum condicio. Inter hanc vero et virtotem ea ratio intercedit, ut mirum 
quantum impediré possit virtutis studium; quin etiam certorum quorundam vitae generum ita mentio 

Susem.

o» av
Ժտ х^оатш áfupóteçai аулхѵоѵцеѵаь ènl xhqçMclv te xal evçeaiv rov àevréçov ßlov aíçovvtai 

ov Sv ê&éktj ехаОТЦ. ’) Ita legg. X. p. 904. cf. Morgenstern« comment. П. de Platonis morali doctrina p. 141.
к) 619. B. xal televtau» êmówt Știr v<¡> êío/révio avvTÓvwç xeltai ßlo? áyan^tóç. cf. 620. C. 

ubí Ulixes dicitur quamvis ultimo loco vitám deligena tarnen invenisse, quam profitetur, si primo sibi deligere licuisset, 
se delecturum fuisse.
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injicitur, quasi iis maxima adhaereant vitia, velut tyranni63). Nimirum ea est tyranni vita, quae 
externa felicitate quam maxime splendeat, quum opes ei praesto sínt, quibus facile péssimas quas- 
que libidines expleat. Eo ipso etiam causa cernitur, cur tyrannos maxime et omnino magna pol
lentes potentia in insanabilium habuerit numero. Externum igitur vitae statum ut libero arbitrio sibi 
deligant animis conceditur. Sed quid tandem est, cur non omnibus contingat, ut beatam vitám nan- 
ciscantur? Ecce Platonis responsum: „plurimi,“ inquit, „nesciunt, fieri omnino non posse, quin, qui 
honeste vivat, simul beatus sit, пес satis cognoverunt, cui potissimum vitae statui conveniat, ut 
virtutis studium adjuvet. Ideo saepissime fit, ut vana felicitatis specie decepti vítam sibi eligant, 
quae vel maxime obstet, quominus virtuti studeant et beate vivant. Jam igitur id maxime oportet 
homines curent, ut ceteris omnibus omissis hanc investigent scientiam ac discant, num alicuude 
possint aliquem invenire, qui ipsos idóneos reddat ас sapientes, ut bonam vitám a prava bene dis
cernant. Ad externas vero res quod attinet Plato maxime commendavit decantatum illud [Mqâèv ãyav 
i. e. mediocritatem. Sed quantumvis externis rebus morum emendatio juvetur, firmissima funda
menta ejus conspiciuntur scientia, quae acquiritur philosophia53 54). Attamen Plato non ignoravit ,,vul- 
gus philosophari non posse.“ Est tarnen aliquid quo compensări certe possit scientiae penuria, 
poenas dico, quibus tamquam medicina impii afficiuntur. Quibus poenis hoc tribuendum esse Plato 
censet, ut quantumvis scientiae expertes diligenter tarnen consulant, priusquam vitám eligant, et 
caveant, ne externo Splendore decipiantur55). Quod quidem iis potissimum accidit, qui scientiae 
expertes, recta opinione tantum imbuti honeste vixerunt56).

53) 619. B. (ryv пдютоѵ e<pr¡) ր՚ղր iiEyinzryv rvqawíSa é/.éoOai xai vnò à<pQoaivr]ç xai 
/.ai^aoyiag оѵ návra ixavmç àvaUxeipá/revov êXéitòai aÂZ’ airòv ІмЭ-éïv èvovöav еі/лаоіи'ѵгуѵ, naíôiov 
avrov ß^ioffeig xai âiJ.a xaxá etc.

Ы) 618. B. énéi étrig åéi onor e éig ròv év&áäe ßiov dyiixvoíro vying (piloooifoi — xiviv- 
veveiv oi цоѵоѵ êv&áde eidaifioveïv av etc.

55) 619. D. rwv Ժ’ ex rfjg yíjg rovg no).).oig, are airoig re nenovijxórag ãAÀovg re ею^а- 
xóraç, oix e£ éniäoojißg rág aioéoeig поіеіаЗ-аі.

5Í1) 616. в. eivai ôè airòv rmv êx rov oiqavov 'rjxovrmv, èv гегауцеѵу nohreíq. èv riß noó- 
reçov ßiu) ßeßiwxora ê&ei avev (flloooițiag aoerßg /J.ereúr[l¿()ra. En vides valde aspere Platonem cum 
hisce egisse. Quid tarnen mirum? Facile enim recordamur de ratiocinatione illa Platonis qua statuitur: virtutem, qua 
summum bonum conspiciatur, esse scientiam; hanc vero parari arte dialectica; virtutem igitur esse non posse nisi philoso
phia parata. De virtute civili quae vocatur cf. 518. D. Phaed. 69. B. 82. A.

S7) Recte de hoc vocábulo praeeunte Olympiodoro Wyttenbachius monet, male eo rem, quam attineat, exprimi. 
Nam secundum grammaticam radonéin hoc vocábulo significatur actio, qua alii deinceps animi in idem corpus migrent, 
non ea, qua animi in nova corpora. Quae quidem rectius vocatur [.ISrevijOJ/iaiOjOig, quod vocabulum revera usurpatum 
est Nemesio, verbi causa de horn, natura II. p. 82. ed. vet. Ox. xoivß [ЛЕѴ OVV návreg EhÅ/rjVEg oí rt¡V Ipvyryv 
á&ávarov апоеруѵацеѵоі rr¡v ^erevdm/aárioffiv óoyruíÇovffiv.

Scientia igitur est, unde Plato bonum vitarum delectum pendere voluit, scientia dico mo
ralis philosophiae, cujus principio statuitur, uni virtuti enixe esse studendum. Ita jam perspicuo 
apparet quam arte hie mythus cum toto dialogo cohaereat. Etenim nihil vuit efficere, nisi, ut di
lucide auditoribus declaret, quantum moralis doctrinae principium praegressa disputatione demonstra
tum valeat ad fortunam hominum non modo dum hanc vitám agant sed vel maxime post mortem 
corporis. Jam restât ut de metempsychosi quae vocatur disputemus57). Hoc tarnen in aliud tempus 
differre liceat et progredi ad alteram propositi partem, interpretationem quorundam locorum 
qui in mythis Phaedonis et Phaedri leguntur. Alter est in Phaed. inde a pag. 110. B. 
Åéyerai toivvv usque ad 112. D. xçrqvag noiei, alter in Phaedro inde a pag. 244. B. róôe firv 
âțiov usque ad pag. 2-16. B. rí/éa tw'r ovv оѵба.
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Priusquam ad singula accedamus in nostram linguam illos locos vertemus, quippe qua ver
sioné facillime appareat quomodo hoc vel illud accipiendum esse statuamus.

„Nun, es geht,“ sagte er, „mein lieber Genoss, die Sage, dass erstlich die eigentliche 
Erde dergestalt anzusehen sei, wenn man sie von oben herab schaue, wie die Bälle mit den zwölf 
Flächen, bunt, mit Farben verziert, von welchen auch die Farben, deren sich unsre Maler hier be
dienen, gleichsam nur Proben sein. Dort aber sei die ganze Erde von solchen Farben und von 
noch viel schönem und klarem als diesen; das eine Stück nemlich sei echt purpurn und ein Wun
der von Schönheit, ein andres goldfarbig, ein drittes aber, soweit es weiss sei, weisser als Gyps 
und Schnee, und in derselben Weise sei sie auch mit den übrigen Farben geschmückt, noch 
mehrern sowohl als auch schönem, als die wir gesehen haben. Nämlich sogar diese Höhlen schon 
in der Erde, die doch angefüllt sein mit Wasser wie mit Luft, böten eine gewisse Farbenart, wenn 
sie in der Buntheit der übrigen Farben schimmerten, so dass eine besondere Gattung von Bunt
heit, ein zusammengeschmolzenes Bunt, zum Vorschein käme. Auf dieser sogestalten Erde nun 
wüchsen demgemäss die Gewächse, Bäume wie Blüten und die Früchte. Und wiederum hätten 
die Berge auf gleiche Weise und die Steine ganz dem entsprechend die Glätte und die Durch
sichtigkeit und die Farben schöner; von diesen sein auch diese wert gebaltnen Steinchen hier nm- 
kleine Teile, die Karneole sowohl wie die Jaspis und Smaragde und alles dergleichen; dort aber 
sei nur derartiges und noch schöneres als diese. Der Grund aber davon sei, dass jene Steine 
lauter und hell und nicht zerfressen und verderbt sein, gleichwie die im Meere von Fäulnis und 
Salzwasser, von all dem, was hierher zusammengeflossen ist, was sowohl Steinen als Erdboden 
als auch dem übrigen, Tieren Wie Pflanzen, Verunstaltung und Krankheit bringt. Die eigentliche 
Erde aber sei mit all diesem geschmückt und dazu noch mit Gold wie Silber und dem übrigen 
der Art; es liege diess nemlich von Natur schon zu Tage, in reicher Menge und in grosser Aus
dehnung und an vielen Orten der Erde, so dass ihr Anblick ein Schauspiel der säligen Beschauer 
sei. Lebende Wesen aber wohnten auf ihr andre sowohl als auch Menschen, die einen im Bin
nenlande, andie am Gestade der Luft, gleichwie wir am Gestade des Meeres, noch andre auf 
Inseln, die am bestlande sein, von Luft umflossen; und mit einem Worte, was für uns das Was
ser und das Meer ist nach unserm Bedürfnis, das sei dort die Luft, was für uns die Luft, sei 
jenen der Aether. Die Jahreszeiten aber sein ihnen in der Weise temperirt, dass sie nichts von 
Krankheit wüsten und viel längere Zeit lebten als die Menschen hier und durch Gesicht und Ge
hör und Geruch und alles der Art in eben dem Abstande von uns sich befänden, als Luft von 
Wasser und Aether von Luft sich befindet in Rücksicht auf Reinheit. Und sie hätten auch Göt
tertempel wie Heiligtümer, in denen die Götter in der Tat wohnhaft sein und es würden ihnen 
Stimmen und Prophezeiungen und Schauungen der Götter und solcherlei Gemeinschaften mit den
selben zu Teil; und die Sonne und der Mond und die Sterne würden von ihnen in ihrer wirklichen 
Gestalt gesehen und es sei die Glückseligkeit in den andern Stücken dem entsprechend.

So nun sei die vollständige Erde beschaffen und was sie umgebe. Räume aber sein in 
ihr je nach den Vertiefungen derselben rings im Kreise herum in grosser Menge, die einen tiefer 
und weiter, als der (Raum), in dem wir wohnen, die andern hätten bei grösserer Tiefe eine engere 
Kluft, als der unsere; es gebe aber auch welche die weniger tief sein, als der hier, und breiter. 
Diese aber alle stünden unter der Erdoberfläche durch schmalere oder breitere Gänge mit einander 
in Verbindung und hätten Durchgänge, in denen Wassers die Menge auseinander ineinander fliesse, 
wie in Mischkessel, und unglaublich grosse immerfliessende Ströme unter der Erdoberfläche’ sowohl
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warmen als kalten Wassers; Feuer aber in Menge und gewaltige Feuerströme, viele Ströme auch 
flüssigen Schlammes, reinerer wie kotigerer Art, sowie in Sicilien die vor dem Feuerstrome her
fliessenden Schlammströme und der Feuerstom selbst. Davon nun würden jedesmal die Räume 
erfüllt, so oft ihnen gerade die Ueberströmung zu Teil werde. Alles diess aber bewege gleich
sam eine in der Erde sich befindende Schaukel auf und nieder; es bestet aber diese Schaukel 
vermöge einer solchen Naturbeschaffenheit. Einer der Erdschlünde ist einerseits sowohl sehr 
gross als mit einem Durchgänge, der durch die ganze Erde gebohrt ist, versehn, der, den Homer 
meinte, da er jenes Wort sprach:

Fern wo unter der Erde am tiefsten sich senket der Abgrund;
den auch anderswo sowohl jener als viele andre der Dichter Tartarus genannt haben. In diesen 
Schlund nemlich rinnen alle Ströme zusammen und aus diesem rinnen sie wieder heraus; sie neh
men aber immer die Eigenschaft des Erdreiches an, durch das sie gerade strömen. Die Ursache 
aber davon, dass alle Ströme von dort heraus und dahinein fliessen, ist, dass diess Gewässer kei
nen Boden noch Grund hat. Sie schweben und wogen nun auf und nieder und ebenso die Luft 
und der Wind um sie herum; denn er folgt ihnen sowohl, wenn sie gegen das jenseitige, als auch 
wenn sie gegen unser Land hier ändringen, und gleichwie bei Atmenden immer der Atem im 
Flusse aus und einströmt, so ist auch dort die strömende Luft in der Schwebe und verursacht den 
Gewässern durch ihren Ein- und Ausgang gewaltige und unglaubliche Winde; und wenn also 
nach dem Andrange das Wasser zurückweicht in den sogenannten untern Raum, so strömt sie 
(die տէր. Luft) durch die Erde hindurch den Orten zu wo die jenseitigen Luftströme sind und er
füllt sie zugleich wie die Pumpenden; und wann sie wiederum von dort ablässt und hierher an
dringt, so erfüllt sie wieder die Orte hier; die angesammelte Wasserfülle aber rinnt durch die Canäle 
und die Erde hindurch und giebt, in den Räumen angelangt, wohin sie gerade auf ihrem Wege 
kommt, Meeren und Seen und Flüssen und Quellen den Ursprung. —

110. D. éxei dè ovâèv on ov тоюгтоѵ eivai xal en tovnov хсІЛІіоѵ. Hanc lectionem
praebet Optimus Coisl. et Ficinus habuit, quum verteret: illic nihil esse quod non tale sit au^
etiam pulchrius. хаЛЛио legit Steph, cum ceteris libris. Quae lectio per se stare potest.
Nam ovâèv огі ov ad sensum est idem quod яаѵта (cf. Heindorf. qui ad h. 1. docet mul
tis exemplis ovâèv Sn ov saepe in unam notionem coalescere). Apparet tarnen, facile scribarum 
errore e modo praegressis xaZÂrco hune in locum irrepere potuisse, qua de causa equidem xúáŽíov 
probaverim, quod etiam Bekkerus recepit quum Turicenses legant xaÂÂúo.

ibid. iò ď alnov ѵоѵтоѵ eivai, on ¿xeívoi oí Áííroi elül xttâaçol xal ov xaveâTjâefffièvoe oodé 
âteg&aQ/Jiévoí wcfrteę oí èv&áâe vrtò d-qneôóvoç xal (ÍÁ/njç vrtò twv âevQO ívveççvijxónov, a xal 
lí&ois xal yrj xal volç ãÀhoiç 'Çmoiç te xal <pvnãç auJ%r։ te xal vóaovç тгаде'хеі.

Haec est lectio libronim. Stallb. struendum esse censet: ovâè âíeyi&aQinvoi vnò <Ո)7Ո- 
âóvoç xal a?.u.r¡c, шапед oí êv&áâe vnó nõv âevoo ^vveQQvrjxötwv, quod fieri nequit. Wyttenb. verba 
vrtò nõv âevço ÇvveQQvijxónDV tamquam apposita accipit ad úTjTteâóvoç xal akftrjç, quod ad sensum 
bene se haberet. Nam arjTteâwv hoc loco id significat, quod putredinem efficit, ita ut abstractum 
positum sit pro concreto. Sed quoroodo vnò repetitum ferri possit nemo videt. Heindorfius recepit 
xal, quod Eusebius praebet ante verba vnò twv ôevço ^vveQQVT¡xóta>v, quum „aqua nebulaque et 
aer intelligenda sint ideoque ad sensum illud xal requiratur.“ Non tarnen credo hanc mutationen։ 
cuiquam satisfacturam esse. Etenim etiam salsugo et putredo confluxit hue i, e. in hanc terram 
ideoque cMmv vel tale quid deesse non posset. Optime omnia procedunt si legitur ¿v
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loco vocabuli èv&áôe. Quae mutatio est facillima. Fac enim verba ENQAAATTEI compendio 
quodam scripta esse: concedes facile ENGAJE irrepere potuisse. Ad sensum vero optime sic le
gitim Nam Plato modo praegressis comprobaturus erat, montes et lapides superae terrae pulchrio- 
res esse quam nostrae. Jam pergit ita: „cauja ejus rei est, quod illi lapides sunt puri et non 
adesi ñeque corrupti, velut qui in mari sunt propter putredinem et salsuginem (sc. adesi et corrupti 
sunt), propter ea, quae hue (i e. in hanc terram) confluxerunt.“ Ita igitur turn supera terra cum 
hac nostra, turn haec cum mari comparator. Confirmatur haec conjectura maxime loco qui legitur 
110, A. a?raç ó to'ztoç о sv-thiâe âietpÿ-aQfjiéva ê&tl xal xaTaßeßgm/uéva шОпеу та èv ту &а^атту 
¿no ałfiyę. Ceterum dyneâœv respicit illa tfýyayyes մտ xal ãuiioç xal ny^òç àfiyyavoç xal ßoQßoyoi ibid.

p. 111. в. xal ¿y xal ծտաւ՛ eßy те xal leçà avtoïç eïvai, èv oïç nù оѵті oïxyTÙç &eovç elvat,, 
xal <руцас те xal [lavzeíaç xal alç&éaeiç тшѵ &ewv xal -loiav-taç ^vvovtríaç yíyved&at avvolç nçò? 
avTOví. Quaeritur maxime ad utrum avroïç referendum sit, deosne an homines. Vendet judicium a 
ratione, qua verba conjungamus. Dubium vero non est, quin ita sint inter se nectenda, ut voces 
qpýftas, цаѵтеіаі etc. ad yiyvea&en referantur. Quod necessarie fit, quod оіхутад eivai unam signi- 
ficat notionem, eandem fere, quam orxeiv. Inde apparet, interpungendum esse post elvai, ideoque 
avTOïç referendum esse ad homines, quibus et voces et responsa et visa ac somnia et ejusmodi 
usus cum diis contingent.

lit. C. втеѵоте^а. Bekkerus scripsit OreviÓTeça, quam formam Platoni etiani in Tim. 
pag. 66. D. tribuit. Heind. qui lectionem атеѵотеоа recepit, animadvertit, forsan potius Jonicam 
formam Отеітотеца, quae verbi causa Her. II, 8. legitur, recipiendam esse. Altera quaestio est de 
ipsa forma, altera, utra forma Platoni tribuenda sit, quam posteriorem puto criticis ad dijudicandum 
esse proponendam. De prioré vero quae habeo, proferam. Nota est lex secundum quam compa- 
rativus et superlativus per oteços et отато? formator, si ea syllaba, quae exitum antecedit longa, 
per aneçoç et ытато? si brevis illa est (Etym. magn. p. 275.). Quae lex incredibile est quam firme 
et constanter sit servata. Quid minim? Nam orta est veršu heroico, cui formáé veluti aotpÓTSQOC 
ßeßauüveQOS IdxvçwreQoç millo modo convenire poterant. Quam legem etiam poetae Attici ita 
tenuenmt, ut adeo comparativum, quorum praenultimam positio mutae cum liquida epica quidem 
aetate produxerat, ut epici formarent, quamvis ipsis illa brevis usurparetur, velut Eurip. Нес. 766. 
ubi legitur піхдотатоѵ. In iis tantum, quae epicis nondum usurpata erant, Attici poetae suam 
ipsoruni rationem sequebantur. Ita verbi causa legitur бѵалотриататое, еѵтехѵштато?. Quae quum 
ita se habeant, quid censendum erit, quum duo vocabula afferantur, quae plane exorbitent, velut 
атеѵотатоі et хеѵотатос? (Etym. magii. 1. c.r rrÂtjv тоѵ отеѵотатод aneç (faelv ànò тоѵ Otsïvoç 
xal xeîvoç yeyovévai). Quaestio est, quomodo hae formae explicandae sint. Nam non licet, id quod 
Heindorfius proposuit, formam mutare et scribere arsivÓTSQOç, quum adeo Jonicis forma xewôç raro 
usurpata sit. Mihi quidem ita se res habere videtur. Formae атеѵве et xsvóg assimilatione qua- 
dam ortae, paenultimam longam habebant positione, quamvis scriptura non expressa. Jonici contra 
vocalem produxerunt, ita ut (ftevôç xevo'g a ffteivo'g eodem modo inter se différant, quo yóva (quod 
etiam yówa scriptum fuisse Buttmannus putat) et yovva, (paevvóç et yaewóç, ßoXHa et ßovÂy multa 
id genus alia. (cf. Buttm. gr. ampl. p. 323. ann. p. 282. ann.) Quod ita sese habere maxime con
firmatur comparatione vocabuli êvavoç, quod, ortom ex èrveavoç, apud Homerum tum brevem tum 
longam habet primam syllabam. Attici habent êvviïTOç et еѵатод, quam posteriorem formam gram- 
matici praeponunt illi. (legitur Thuc. 1, 117. Boeckh Corp. Ins. 222b. 227b.)

112, В. огаѵ те ovv ¿Qpÿdav ѵпоуыцуау то vJcup els тоѵ топоѵ тоѵ ây xáva> xaÅovpttvov
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■toïç хат èxeïva та íif.v¡лага Зла Trję yf¡? etçoeï те xal тсХцооі amà &dneq oi ènavrXovvreç. Heind. 
ita construit verba: та ôevaaia elççèi Յա rfję yfjç toïç хат èxeïva xdl nZrjgoi аѵта, „quamvis du- 
rusculum sit èxeïva sejungere a sequente та деѵ[іата.“ Is igitur та ііімш՛. subjectuni hujus 
enuntiati esse voluit, quod fieri nequit; nam apparet та цеѵ fiara referenda essę ad хат èxeïva. Alii 
то ѵЗшп subjectum esse putaverunt, velut Wyttenb. qui vertit: „sed quum aqua in ilium locum 
recessit, tunc (W. legit тоте pro toïç) in ilumina quae illic sunt, ex inferiore terra (did TÍjç yf¡?) 
emergens influit, eaque implet, ut apud nos faciunt hi, qui aquam antlia haurientes earn alteri 
aquae affundunt.“ Ita tarnen ne statuamus ipsa ratio vetat. Ipsamne igitur aquam se sibi affun- 
dere, quern admodum, qui antlia utantur, faciant? Accedit, quod supra jam Plato monuit, omnes a- 
quas in ilium locum influere et rursus ex eo effluere, (p. 112. A.) ideoque supervacaneum est hic 
repetere. Quaeritur, quis sit affundens, quid quod affundatur. lis, quae antecesserunt, Plato de- 
monstravit aërem et spiritum (zmytia) suspensum teneri et sursum deorsum moveri simul cum 
aqua (112. B.) ita quidem: „(spiritus) sequitur“, inquit, „earn et quum (aqua) prorumpat et quum 
recedat, et quo modo a respirantibus spiritus et exspiratur et respiratur, eodem spiritus aquae (rep 
tlyçtp) validos excitat ventos et influens et effluens. Quum igitur aqua in locum inferum qui vo- 
catur recedat, postquam prorupit, ad ea quae illic sunt affluit (spiritus) et quemadmodum antlia 
aquam haurientes faciunt, replet.“ Jam apparet subjectum esse то rtvevfia, quod si tenetur, omnia 
optime procedunt. Phaedr. pag. 244. B. — 246. B.

Diess wahrlich ist wert, es dafür als Zeugnis zu jenem anzuführen, dass auch von den 
Alten die, welche den Dingen die Namen beilegten, den Wahnsinn für nichts hässliches, noch für 
etwas schmachvolles hielten. Sie würden nemlich (in diesem Falle) nicht mit der schönsten Kunst, 
durch welche die Zukunft erkannt wird, gerade diesen Namen verknüpft und sie Manik genannt ha
ben, sondern, als sei er etwas schönes, wann er als göttliches Geschenk einem zu Teil werde, in 
dieser Meinung legten sie ihr den Namen bei. Die Neuern aber, ohne Sinn für das Schöne, schoben 
das Tau ein und nannten sie Mantik; da sie auch die Erforschung der Zukunft, welche Gesundsinnige 
durch den Vogelflug und andre Anzeichen betreiben, weil sie ja dem menschlichen Wähnen aus ihrer 
besonnenen Beobachtung Einsicht und Kenntniss zu Teil werden lassen, Oionoistik benamsten. Diese 
nennen jetzt die neuern, durch das о die Gravität des Wortes hebend, Oionistik. In dem Grade nun 
als durch Vollkommenheit und Wert die Wahrsagekunst die Kunst des Vogelschauens, der Name der 
einen den der andern übertrifft, in dem Grade übertrifft an Schönheit nach dem Zeugnisse der Alten 
der Wahnsinn die nüchterne Besonnenheit, als die von Gott herrührende die menschliche Nichts 
hässliches ist er, sondern wahrlich von den grössten Krankheiten und Drangsalen, die irgend woher 
wegen des Zorns der Götter um alte Vergehungen in einigen der Geschlechter hausten, fand der in- 
wohnende und weissagende Wahnsinn, denen er sollte, Befreiung durch Zuflucht zu den Gebeten und 
Gottesdiensten; und als ihm daher Sühnungen und Weihféste zu Teil geworden, machte er den, der 
an ihn sich hielt, für gegenwärtige und künftige Zeit vom Fluche frei, nachdem er dem in rechter 
Weise rasenden und besessenen Erlösung von den gegenwärtigen Leiden gefunden. In einer dritten 
Gestalt, wenn nemlich die Musen den Menschen ergreifen, erscheint der Wahnsinn, der dadurch, dass 
er, eine zarte und unbefleckte Seele erfassend, diese erregt und begeistert zu Liedern und zur übrigen 
Dichtung und unzählige Taten der Alten schön gestaltet, die Nachfahren erzieht. So oft aber einer 
ohne Wahnsinn in den Dichterhallen der Musen einsprach, in der Ueberzeugung, er werde durch 
Kunst ein vollkommener Dichter werden, verschwand er selbst wie seine Dichtung als die des Nüch
ternen wirkungslos vor der des Wahnsinnigen.
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So viele schöne Wirkungen des von den Göttern stammenden Wahnsinns und noch mehr 
habe ich dir, zu nennen und So wollen wir wenigstens dieser Befürchtung nicht Raum geben, noch 
soll uns irgend eine Rede irre machen, die uns einängstigt, dass man bei der Freundeswahl vor 
dem Wahnsinnigen den Besonnenen vorziehn müsse; sondern die soll den Kampfpreis davontragen, 
die zu jenen Beweisen den hinzubringt, dass nicht um Vorteils willen die Liebe dem Liebenden 
und dem Geliebten von den Göttern herabgesant wird. Uns aber liegt ob widerum das Gegen
teil davon zu beweisen, dass nemlich um des grössten Heiles willen von Seiten der Götter ein so 
gestalter Wahnsinn verliehen wird. Die Darlegung aber wird den Vernünftlern unglaublich, den 
Weisen aber glaublich sein. Zuerst nun ist es nothwendig, durch Betrachtung der Affectionen 
und Handlungen der Seele über die Natur der göttlichen sowohl, wie der menschlichen, das rich
tige zu erkennen. Der Anfang der Darlegung ist folgender:

Jede Seele ist unsterblich; denn das stets bewegliche ist unsterblich; bei dem aber, was 
andres bewegt, und von anderm bewegt wird, tritt mit einem Stillstände der Bewegung Stillstand 
des Lebens ein. Allein also das selbst sich bewegende, weil es sich selbst ja nicht im Stiche 
lässt, hört niemals auf, sich zu bewegen, sondern auch den übrigen Dingen, so viele sich bewe
gen, ist diess Quelle und Princip der Bewegung. Ein Princip aber ist ohne Anfang; denn aus 
einem Principe muss alles, was wird, werden. Das Princip selbst aber kann schlechterdings aus 
nichts werden; denn wenn das Princip aus irgend etwas würde, so wäre es ja nicht mehr Princip. 
Da es aber ungeboren ist, so muss es auch unvergänglich sein; denn ist das Princip zu Grunde 
gegangen, so wird es selbst weder irgend je aus etwas entstehn, noch andres aus jenem, wenn 
anders aus dem Princip alles entstehen muss. So ist also Princip der Bewegung das mit eigner 
Kraft sich selbst bewegende. Diess aber kann unmöglich weder vergehn noch entstehn, oder es 
muss nothwendig der ganze Himmel und die ganze Schöpfung zusammenfallen und stillstehn und 
nichts irgend je da sein, woher ihr die Bewegung wieder werden kann. Das nun gerade, was 
für unsterblich erklärt worden ist, das von selbst sich bewegende, als Wesen und Begriff der 
Seele zu bezeichnen, wird Niemand Anstand nehmen. Jeder Körper nemlich, dem von aussen 
her die Bewegung kommt, ist leblos, wem sie aber von innen aus sich selbst heraus wird, der 
ist lebendig, da diess die Natur der Seele ist. Wenn das aber sich so verhält dass nichts an
ders das sich selbst bewegende ist, als die Seele, so wäre ja wohl mit Notwendigkeit die Seele 
etwas ungebornes und unsterbliches. Genug nun von der Unsterblichkeit derselben.

In Betreff ihres Urbildes aber muss man das sagen, dass, zu erforschen, wie gestaltet die 
Seele in Wirklichkeit sei, Sache einer in jeder Beziehung göttlichen und langen Untersuchung sei; 
hingegen aufzufinden, wem sie gleiche, Sache einer sowohl menschlichen als kleinen. In dieser 
Weise wollen wir demnach reden. Sie soll gleich sein dem harmonisch verwachsnen Wesen 
eines befiederten Gespannes und eines Wagenlenkers. Der Götter Rosse nun sowohl wie Wa
genlenker sind sämmtlich selbst gut und aus gutem Geschlecht, die der übrigen aber sind gemischt. 
Fürs erste nun ist der Herrscher über uns des Zwicgespannes Wagenlenker, sodann ist das eine 
von seinen Rossen schön zugleich und gut und aus einem derartigen Geschlecht, das andere so
wohl aus entgegengesetztem Geschlecht als auch entgegengesetzter Art. Mühsälig also und 
schwierig ist die Lenkung unsere Gespannes. Wir müssen nun versuchen zu sagen, wie dem
gemäss sie nun zu dem Namen sowohl eines sterblichen als unsterblichen Wesens gekommen ist. 
Die gesammte Seele waltet über allem unbeseelten; um den ganzen Weltkreis wandelt sie herum, 
indem sie jetzt in dieser, dann in andrer Gestalt zur Erscheinung kommt.

244. C. «al Tíjv/e ттѵ è^pqóvwv ^тт]<яѵ тоѵ ué/J.ovioç, ó'í« te ÔQVÍ&cav rrotov/révwv 
xaï, tmv «ZÂcor ат ex åuzvoia? лооі£о/лёѵа>ѵ av&çawvvy olýdec vovv те xal IdTOQÍav, oio-
vo'idwr¡v êmovó[ladav. Corruptae librorum lectioni in pristinum splendorem restituendae Stephanus, 
Heindorfius, Buttmannus suam quisque operam impenderunt. Restât tarnen etiamnum magna difi
cultas. Dubitarunt enim viri docti de structura verborum, maxime propter illud лоюѵреѵюѵ et лаоі- 
Çofiévmv. Et Stephanus quidem mutavit et scripsit 7roiovuévr¡v, TTOQițopeviqv proposuit tamquam 
probabiliorem lectionem. Heindorfius bene vidit ad ¿u<fc¡óvmv illa participia referri posse, improba-
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vit tarnen hane structuram tanquam duram ideoque Stephani conjecturam лоіоѵреѵіуѵ, quam Aristi
des etiam confirmat, in textum recepit, TWQiÇopévœv in riooi'Qipevov mutavit. Quae posterior con
jectura, etiamsi bonum sensum praeberet, tarnen rejicienda esset, si lectionem librorum non corrup- 
tam esse appareret. Sed malum adeo sensum praebet; nexus verboruni hic est: тшѵ èpipfíóvwv 
Հղրղւյո tov /teZZowoç — ave èx diavoíaç nooi.'Ço pevov dv&Qcomvy olijßei tovv te xal íatOQÍav, olo- 
vo'ißnxiiyv èmnvópanav. H. vertit: „hominum furore non corréptorum investigationem futuri — velut 
mentem quandam et cognitionem humanae opinioni ex sobria animi agitatione proficiscentem olo- 
vo'iOnxr¡v veteres illi appellaverunt.“ H. igitur noQiÇópevov referri voluit ad vovv те xal imooiav 
et cum hisce appositionis loco adjectum esse putavit voci Հւրղւոր. Ita igitur id, quod efficitur in- 
vestigatione (^T'/joa) scil. intelligentia et cognitio, idem valeret quod ipsa investigado. Tum vero 
etiam are particula, quantum equidem scio apud Platonem numquam significat „velut“, quem signi- 
ficatum hanc vocem habere apud Pindarum, poetas Atticos, Herodotum, non ignoro. Hic certe 
causam nectit et earn quidem ut fere sólet, quae in re ipsa inest. Stallbaumius- legit58) лоіоѵрёѵгуѵ et 
rcoQiÇopévmv „quum ad noțpțopșvmv facile «гігшѵ intelligi queat.“ Quod quidem facile fieri equidem 
baud crediderim. Turicenses et Bekkerus tenuerunt lectionem librorum, quae revera sana est quod 
apparet, si recte construimus. Participia тгоюпдои’соѵ et лооі^орёѵшѵ referenda sunt ad èpçpçóvojv: 
ad лоіоѵрёѵюѵ facile ex praegressis subauditur 'Օղրղօւր, ita ut idem fere valeat, quod ^rovpévmv, 
investigantium; verba per are particulara nexa causam indicant, cur illa nomen olovo'ionxý

•’8) Boleo quod novíssima Sí. editio non ad rnanum erat, quum hoc scriberem.
59) Didici hanc Astii sententiam ex ed. Im. Bekkeri cum adnot. integris instruct» ed. Londini 18215.

acceperit. Vertendum est : „nam hominum sanorum investigationem futuri, investigantium avium vo- 
latu ceterisque ostentis, utpote ex sobria sua mente opinioni humanae praebentium intelligentiam et 
cognitionem olovolonxr¡v veteres illi appellaverunt.“

ibid. D. ilźźa pryv ѵойшѵ ye xal ло'ѵшѵ тюѵ peyíiínnv, a օղ ла'Лаішѵ èx р^іраттѵ rro&èv 
êv Titíi Twv уеѵшѵ. Haec est lectio librorum. Heind. ad scribendum proposuit: are dr¡ лаХаішѵ èx 
pyvipármv. Sed primum illa тшѵ уеѵшѵ уеѵореѵшѵ, ղ pavía éyyevopévr¡ insuavius sonant quam pro 
Platone, tura etiam particula are languet. Verum vidit Stallb. qui censet intelligendum esse ղր. 
Immo paene dixerim fieri non potuisse quin hoc loco deesset. Inter ло&еѵ et тьѵшѵ nihil fere di- 
scriminis interest, nisi quod per illud f)ev praepositionis èx vis repetitur. Hoc tco&év antecedens 
etiam reperitur velut Phil. p. 10. C. do'otç èx ÿ-еюѵ èçQÍtpy дм nvos IlQoprftéiüç dpa (раѵш- 
тат(п лѵоі. De iis, quae sequuntur: ղ pavía èyyevoaèvij xal ліюсугугеѵаааа ois èdei алалЛаугр’ 
evQBTO, quaeritur maxime, quonam ois èdei referendum sit. Alii enim cura iis quae sequuntur 
junxerunt, velut Astius Lobeckius, qui egregie hune locum interpretatus est Aglaophami Tom I. p. 636. 
ubi sic locum descripsit: ղ pavía èyyevopévy xal лцоутугеѵвааа, ols èdei аттаЛЛаут'р՝ evoi-то, alii 
cum iis, quae antecedunt, velut Stallb. qui sic locum descripsit: ղ pavía èyyevopévy ols èdei (èveïvai) 
xal лоосут^еѵОапа ols édei (лоодлре voai) хатауѵуоѵба etc., Turicenses, qui post cd« interpunxe- 
raiit. Equidem censeo, et cum iis quae sequantur et iis quae antecedan! jungendum esse, ita ut 
positum sit ало xoivov.

p. 245. D. el yeto ex rov ճց%ղ yiyvoiro, ovx dv en à(>%iq yévoiro. Libri praebent: ovx dv 
è‘§ àoyrp yiyvoiro, quam lectionem Turicenses servaverunt. Quae quidem ita tantum aliquem sen- 
sum praeberet, si ex iis, quae antecedunt, (amquam enuntiati primarii subjectum intelligere liceret 
?r«v то yiyvopevov. Quod tarnen tam durum esset ut všx putem simile quiddam apud Atticos de- 
prehendi. Sensus vero tolerări posset. Ideoque Heindorfio scribendum esse videbatur: ovx dv лаѵ 
g£ (‘u>yî\ç yiyvoiro. Schleiermacherus vei post prius vel ante posterius yiyvoiro pronomen гоѵго ex- 
cidisse putabat, quod respiceret illud ex rov et reddebat: Denn wenn der Anfang aus etwas ent
stände, so würde doch diess nicht aus dem Anfänge entstehn. Addas cogitatione: quum omnia e 
principio oriantur necesse sit. Subest tarnen huic demonstrationi petitio, quae vocatur, principii. 
Nam id ipsum ad demonstrandum Plato sibi prpposuit, nihil oriri posse nisi ex principio. Sensum, 
qui nexu verborum postulatur, jam Vigerus vidit ad Euseb. Praep. Ev. Х1П, 13, p. 687. Muretus in 
Var. Leet. VIII, 3. cognovit, Ciceronem verum sensum reddidisse his verbis (Tuse. 1, 23. cf. de 
rep. p. 327. ed Tub.): „nec enim esset id principium, quod gigneretur aliunde.“ Falso tarnen mu- 
taverunt. Uterque enim conjecit: ovx dv ¿օ՞Հղ yiyvoiro. Melius ad sententiam Astius ad scribendum 
proposuit59) : ovx dv іуѵ m օօ%ղ, nixus loco Timaei Locrensis ap. Cl. Alexandr. Strom. V. p. 604. 
Tom. II.p. 718. pia àoyà лаѵтшѵ èarlv âyévv^tog. (sic) el yâo èye'vero, ovx dv r¡v en щ>%а etc. 
Propius tarnen ad lectionem librorum accedit Buttmanni conjectura: ovx dv en dÿ%r/ yévoiro. Facil- 
lima est mutatio. Nam ex ЕТІ apparet facile fieri potuisse KS՛; pro yévoiro vero yiyvoiro sae- 
pissime scribarum errore irrepsisse vulgo notum est.
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Schûlnacbrichten
über

Խ iS’djiiljaijr non Aftern 1860 bis Wern 186L

Լ Lehrverfassiing»

PRIMA.
Cursus: zweijährig; Ordinarius: der Director.

j) Religion. 2՜ St. Die christliche Glaubenslehre 1. und 2. Artikel nach Petri’s Lehrbuch der 
Religion. — Das Evangelium Johannis. — Repetition der biblischen Geschichte d. A. 
T. Der Director.

2) Deutsch. 3 St. Geschichte der neuen deutschen Literatur. Geschichte der älteren deutschen
Literatur bis zu Ende der lten Blüthezeit. Erklärung von Lessings Nathan, dann Lecture 
von Weinhold’s mittelhochdeutschem Lesebuch. Anfänge der mittelhochdeutschen 
Grammatik. — Freie Vorträge. — üebungen im Disponiren, — Aufsätze (monatlich 
einer). Der Director.

3) Lateinisch. 8 St. Lectüre (prosaische und poetische wechselnd): Cic. pro Sest., de orat 1. I,
Horat. Od. I. u. II. in Satiren (mit Auswahl). Einzelne Oden wurden memorirt. Pri- 
vatlectüre Cic. de imp. Cn. Pomp., Liv. 1 XXL u. XXII. — Aufsätze (monatlich 
einer), Exercitien u. Extemporalien. Der Director.

4) Griechisch. 6 St. Lectüre (prosaische und poetische wechselnd): Hom. Il I. ■— XII. Thucyd.
1. II. Soph Aj. 5 St. Mehrere hundert Verse aus Homer wurden memorirt — Gram
matik nach Krüger § 66 — § 69: Aklitische Redetheile. — Mündliche Uebersetzungen 
aus Rost und Wüstemann Curs IV. — Exercitien u. Extemporalien (alle 14 Tage). 
1. St. Prof. Dr. Hennie ke.

5) Französisch. 2 St. Lectüre aus Schütz’s Lesebuch. — Repetitionen der Grammatik nach
Plötz. — Exercitien und Extemporalien (alle 3 Wochen). Dr. Zelle.

6) Hebräisch. 2 St. Lectüre: Josua (mit Ueberschlagung einzelner Kapitel), Auswahl von Psal
men, Ruth. Grammatik nach Gesenius. Subrector Dr. Hüser.

7) Geschichte und Geographie. 3 St. Neuere Geschichte nach Dietsch’s Grundriss. —
Geographie im Anschluss daran mit Benutzung der Bretschneiderschen historischen 
Wandkarten. Prof. Dr. Grieben.

8) Mathematik. 4 St. Im S. Stereometrie nach Grunert’s Lehrbuch. Im Winter Repetition der
gesammten Planimetrie. Uebung in der Lösung von Aufgaben (alle 14 Tage eine 
häusliche Arbeit). Dr. Tägert.

9) Physik 2 St. Statik und Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper. Dr. Tägert.

SECUNDA.
Cursus: zweijährig; Ordinarius: Prof. Dr. Grieben.

I) Religion. 2 St. Das Leben des Herrn (Repetition), die Gründung und Leitung der christlichen 
Kirche durch die Predigt und die Briefe der Apostel (Apostelgesch. 1. u. 2. Br. a. d. 
Thessal., a. d, Gal., 1. u, 2. a. d. Corinth.) nach Hollenberg’s Hülfsbuch. Der Director.
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2) Deutsch. 2 St. Lectiire poët. u. pros. Musterstücke und Schillerscher Dramen. — Freie
historische Vorträge. — Aufsätze (alle 3 Wochen). Prof. Dr. Grieben.

3) Lateinisch. 10 St. Lectüre: Cic. p. Sulla, Dejot., Ligar, Marcello, Liv. 1. VI. und VII.,
1 — 26. 4 St. — Virgil. Aen. 1. VI. und VII. 2 St. — Privatlectüre von Cic. epp. 
seil. ed. Dietsch. — Grammatik: Satzverbindungen und Periodenbau. Repetition nach 
Putsche u. der vom Lehrer selbst entworfnen tabellar, üebersicht. 1 St. — Mündliche 
Uebersetzungen nach Süpfle Th. II. 1 St. — Exercitien, Extemporalien (wöchentlich 
eine Arbeit) Aufsätze von den Geübteren. 2 St. Prof. Dr. Grieben.

4) Griechisch. 6 St. Lectüre (pros. u. poët. wechselnd): Hom. Od. 1. I. — XII, Herodot. 1. VI,
Xenoph. Hellen. 1. I. u. II. Mehrere hundert Verse aus Homer wurden memorirt. 4 St. — 
Grammatik nach Krüger § 52 — § 56. Gen. Verbi, Zeitformen Modi, Infin., Particip.
1 St. — Mündliche Uebersetzungen nach Rost u. Wüstemann Curs. III. un(i iy. Exer
citien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 1 St. Prof. Dr. Hennicke.

5) Französisch. 2 St. Lectüre aus Schütz’s Lesebuch. Grammatik nach Plötz § 70. — § 7b.
(Pronoms, Casus der Verbes, Infin., Conjunctionen). Exercitien und Extemporalien 
(alle 3 Wochen). Dr. Zelle.

6) Hebräisch. 2 St. Lectüre von Abschnitten aus der Genesis, Grammatik nach Gesenius
§ 1. — § 105.: Elementar- und Formenlehre. Subrect. Dr. Hüser.

7) Geschichte und Geographie. 3 St. Orientalische und griechische Geschichte nach
Dietsch’s Grundriss nebst der entsprechenden Geographie. Prof. Dr. Grieben.

8) Mathematik. 4 St. Im S. Die Lehre von den Proportionen, von der Aehnlichkeit der Figu
ren, Berechnung geradliniger Figuren und des Kreises. Geometrische Aufgaben. Im W. 
Gleichungen des 1. und 2. Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Logarithmen, 
Reihen, Zinseszins- und Rentenrechnung. Algebraische Aufgaben. Dr. Tägert.

9) Physik. 1 St. Physikalische Grundbegriffe, Magnetismus, Electricität nach Trappe’s Physik.
Dr. Tägert.

OBERTERTIA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Prof. Dr. Hennicke.
1) Religion. 2 St. Geschichte des Reiches Gottes im alten Bunde nach Hollenberg § 1. — §46. —

Wiederholung des Katechismus. — Erlernung von Bibelsprüchen. Prof. Dr. Hennicke.
2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus dem Lesebuch von Hopf und Paulsieck

Th II, 1. — Aufsätze (alle 3 Wochen) u. Declamationen. Dr. Zelle.
3) Lateinisch 10 St. Lectüre: Curt. 1. III. IV. V, 4 St. Prof. Dr. Hennicke. — Caes, de b. g.

1 VIII. VI. VII, 1 — 36. Ovid Met. 1. XV. VIII. — XI. (mit Auswahl), Memoriren 
von Ovidversen. 3 St. Dr. Zelle. — Grammatik nach Putsche § 81. —§ 151. 1 St.— 
Mündliche Uebersetzung aus Süpfle Th. II. 1 St. — Exercitien und Extemporalien 
(wöchentlich eine Arbeit). 1 St. Prof. Dr. Hennicke.

4) Griechisch. 6 St. Lectüre: Xenoph. Anab. 1. II. und III. 3 St. Grammatik nach Krüger:
Repetition der voraufgehenden Pensa, u verba anómala. Mündliche Uebersetzungen aus 
Rost und Wüstemann Th. I. 2 St. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine 
Arbeit). 1 St. Dr. Kupfer. *

5) Französisch. 3 St. Lectüre von Plötz’s: Lectures choisies. •— Grammatik nach Plötz
§ 24. •— § 69. Gebrauch der Zeiten und Modi, Präpositionen, Wortstellung, Syntax 
des Artikels, Nomen, Adverb. •— Exercitien und Extemporalien (alle 14 Tage eine 
Arbeit). Dr. Zelle.

6) Geschichte und Geographie. 4 St. Brandenburgisch-preuss. Geschichte vom grossen
Churfürsten an nach Dietsch’s Grundriss. •— Repetition der Geographie von Deutsch
land und Preussen, Geographie des übrigen Europa nach Daniel’s Lehrbuch Buch 3. und 4. 
Dr. Zelle.

7) Mathematik.' 3 St. Im S. Lehre von der Flächengleichheit u. der Verwandlung geradliniger
Figuren. Uebung im Lösen geometr. Aufgaben. — Im W. Repetition des Pensums 
von IIIB., dann die Lehre von den Potenzen mit gebrochenen Exponenten, Gleichun
gen lten Grades, Proportionen. Algebraische Aufgaben. Dr. Tägert.

8) Englisch (für die vom Griechischen dispensirten Schüler, combinirt mit den entsprechenden
Schülern aus III. B.). 3 St. Lectüre: Walter Scott Tales of a Grandfather. Gram
matik nach Gräser. Exercitien, Extemporalien. Dr. Zelle.

9) Chemie (wie Englisch). 3 St. Anorganische Chemie. Metalloide. Höffner.

I
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UNTERTERTIA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Dr. Kupfer.
1) Religion. 2 St Erklärung des Katechismus nach Jaspis, Repetition der entsprechenden Ab

schnitte der bibi. Geschichte. Erlernen von Bibelsprüchen. Dr. Kupfer.
2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus Hopf und Paulsieck Th. II, 1. — Aufsätze

(alle 3 Wochen) und Declamationen. Dr. Kupfer
3) Lateinisch. 10 St. Lectüre: Caes, de b. g. 1. I. und II. 4 St. Dr. Kupfer. Ovid. Met.

1. V. und VI. (mit Auswahl), Prosodie, Bau des Hexameters, Memoriren von Versen. 
2 St. Drosihn. Grammatik nach Putsche § 58 — § 80. Repetition und Ergänzung 
der Casuslehre, Adject., Pronom., Numeral. 2 St. •— Mündliche Uebersetzungen aus 
Süpfle Th. I. 1 St. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 1 St. 
Dr. Kupfer.

4) Griechisch. G St. Lectüre von Jacobs’ Elementarbuch Curs. 2. 2 St —Grammatik nach
Krüger § 1 — § 40 Repetition und Ergänzung des Pensums von Quarta, mit Hinzu
nahme der verba 2, ¿í, v, q und auf /м. Die gebräuchlichsten verba anómala. Mündliche 
Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Th. I. 3 St. — Exercitien und Extempora
lien (wöchentlich t Arbeit). 1 St. Drosihn.

5) Französisch. 3 St.' Lectüre von Plötz’s Lectures choisies. — Grammatik nach Plötz.
Repetition einzelner Theile des Pensums von Quarta, dann Th. II. § 1 — § 23 verbes 
irréguliers. •— Exercitien und Extemporalien (alle 14 Tage eine Arbeit). Dr. Tägert.

6) Geschichte und Geographie. 4 St. Deutsche Geschichte bis zum Ende des dreissig
jährigen Kriegs. — Geographie von Deutschland nach Daniel Buch 4. Dr. Kupfer.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Von den Parallellinicn, Parallelogrammen und Lehre vom Kreise,
so weit sie nicht auf Proportionen ruht. Im W. Die Grundlehren der Arithmetik, Po
tenzen mit ganzen Exponenten, das dekadische Zahlensystem, Decimalbruche, Ausziehn 
der Quadratwurzeln. Uebung in der Buchstabenrechnung. Dr. Tägert.

8) Englisch. 3 St.» յըր л Griechischen dispensirten Schüler, combinirt mit Obertertia.
9) Chemie. 3 St. > ť ’

QUARTA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Subrector Dr. Hüser.
1) Religion. 2 St. Erklärung des Ev. Matthäi und der Apostelgesch. — Die fünf Hauptstücke

des Katechismus, 40 Bibelsprüche und 12 Kirchenlieder. Dr. Hüser.
2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus Hopf und Paulsieck Th. 1, 3. — Decla

mationen und Aufsätze. Dr. Hüser.
3) Lateinisch. 10 St. Lectüre: Cornel. Nep. de regg. Hamilcar, Hannibal, Milt,— Thrasyb.,

Dion — Epaminondas. 4 St. — Grammatik nach Putsche § 1—§ 57. und § 100 — 
§ 102 (mit Auswahl): Syntax der Casus, Hauptregeln über die Modi. Repetition der 
Formenlehre. 3 St. — Mündliche Uebersetzungen aus Süpfle Th I. 1 St.-—Memo
riren von Vokabeln nach Meiring. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine 
Arbeit). 2 St. Dr. Hüser.

4) Griechisch. 6 St. Lectüre von Jacobs’ Elementarbuch Curs. 1. 2 St. — Grammatik nach
Krüger § 1 — § 35: die regelmässige Formenlehre mit Ausschluss der verba liquida 
und auf fu, շ'Տէ. — Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann. Exerci
tien und Extemporalien (wöchentlich wechselnd). 2 St. Im S. Sudhaus, im W. 
Lamprecht.

5) Französisch. 2 St. Lectüre und Grammatik nach Plötz Th. I. § 1—§ 68. Repetition und
Erweiterung des Pensums von Quinta. Exercitien und Extemporalien. Höffner.

6) Geschichte und Geographie. 3 St. Im S. Griechische, im W. Römische Geschichte
mit Benutzung von Cauer’s Tabellen. — Geographie der aussereuropäischen Erdtheile 
nach Daniels Leitfäden Buch 2. Im S. Sudhaus, im W. Lamprecht.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Anfänge der Geometrie bis zur Congruenz der Dreiecke. Im
W. Praktisches Rechnen, Uebung im Rechnen mit Decimalbrüchen und im Wurzel- 
ausziehn. Dr. Tägert.

8) Zeichnen. 2 St. Zeichenlehrer Hauptner.
7
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9) Englisch. 2 St. (für die vom Griechischen dispensirten Schüler): Grammatik nach Gräser
Dr. Zelle.

10) Rechnen. 2 St. (wie Englisch). Höffner.
11) Naturgeschichte, (wie Englisch). 2 St. Botanik und Zoologie. Höffner.

2)

3)

4)

10) Singen.

2)

3)

4)

•5)

6)

2 St.
2 St., 
St.

7)
8)
9)

Die zusammengesetzten Rechnungsarten 
nach Scheidemann’s Aufgaben Heft 4. Höffner.

7) Naturgeschichte. 2 St.
8) Zeichnen.
9) Schreiben.

՜ 2

4 St.
Heft 3. Höffner. 

Naturgeschichte. 2 St.
bung einzelner Repräsentanten der Klassen.

Zeichnen. 2 St.
Schreiben 4
Singen. 2 St,

Religion. 3
des Katechismus, 40 Bibelsprüche und 12 Kirchenlieder. ■— Das christliche Kirchenjahr. 
Im S. Dr. Hü ser, im W. Lamp recht.

Deutsch, 3 St. Uebungen im Lesen, Wiedererzählen und Declamiren von Lesestücken aus 
Hopf und Paulsieck Th. I, 1. — Grammatik: der einfache Satz und die Redetheile. — 
Orthographie und Aufsätze (wöchentlich eine Arbeit). Im S. Sudhaus, im W 
Lamprecht.

Lateinisch. 9 St. Mündliche und schriftliche Uebungen im Uebersetzen aus dem Lateini
schen ins Deutsche und umgekehrt nach Schönborn’s Lesebuch Th. 1. — Grammatik 
nach Putsche § 1 — § 82 mit Auswahl: die regelmässige Formenlehre und die verba 
anómala in § 82. Präpositionen. — Memoriren von Vokabeln nach Meiring. — Exer- 
citien und Extemporalien, wöchentlich wechselnd. Im S. Sudhaus, im W. Lamprecht. 

Geographie. 2 St. Grundlehren der Geographie und kurze Uebersicht der 5 Erdtheile nach 
Daniel’s Leitfaden Buch 1. Im S. Sudhaus, im W. Dr. Hüser.

Rech nen. 4 St. Bruchrechnung und einfache Regel de tri nach Scheidemann’s Aufgaben

Im S. Botanik, im W. das Thierreich im Allgemeinen, Beschrei- 
H öffn er.

, , ,, i > Zeichenlehrer Hauptner.St., nach Bruckner s Vorschriften.) r
S. Gesangunterricht.

SEXT A.
Cursus: einjährig; Ordinarius: im S. Hülfslehrer Sudhaus, 

im W. Hülfslehrer Lamprecht.
St. Biblische Geschichte des A. T. nach Zahn. — Die drei ersten Hauptstückc

QUINTA.
Cursus: einjährig; Ordinarius: Gymnasiallehrer Drosihn.

1) Religion. 3 St. Biblische Geschichte des N. T. nach Zahn. — Die 5 Hauptstücke des Ka
techismus mit 45 Bibelsprüchen zu Art. 1. und 2. 12 Kirchenlieder. Drosihn.

Deutsch. 3 St. Uebung im Lesen, Wiedererzählen u. Declamiren aus Hopf und Paulsieck 
Th. I, 2. — Der zusammengesetzte Satz. •— Orthographische Uebungen und Aufsätze 
(wöchentlich eine Arbeit). Im S. Höffner, im W. Drosihn.

Lateinisch. 9 St. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus Schönborn’s Lesebuch 
Curs. 2. — Grammatik nach Putsche § 1-—§ 83: Repetition und Erweiterung des 
Pensums von Sexta. — Memoriren von Vokabeln nach Meiring. Exercitien und Ex
temporalien (wöchentlich eine Arbeit). Drosihn.

Französisch. 3 St. Uebung im Lesen und Uebersetzen und in der Grammatik nach Plötz 
Th. I. § 1— § 34. und mit Auswahl § 35-—§ 60 (bis zu den 4 regelmässigen Con- 
jugationen incl.); Exercitien und Extemporalien (meist jede Woche). Höffner.

5) Geographie. 2 St. Die aussereuropäischen Erdtheile in kurzem Ueberblick, genauer Europa
nach Daniel Buch 1 und 2. Dr. Zelle.

6) Rechnen. 3 St. Repetition der Bruchrechnung.
“”*Օ՚
Botanik, Zoologie (die Vögel). Höffner.

, „ , .л г Zeichenlehrer Hauptner.nach Bruckners Vorschriften.« r
S. Gesangunterricht.

Unterricht in der englischen Sprache
für die Klassen von Prima bis Quarta (die Theilnahme freiwillig).

Klasse 1. 2 St. Lecture von Macaulay, Byron, Shakspeare. — Grammatik nach Fölsing Th. П. — 
\ Exercitien, Extemporalien, Sprechübungen. Dr. Zelle.
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Klasse 2. 2 St. Leseübungen, Grammatik nach Fölsing Th. I, Uebersetzung der zugehörigen 
Lesestücke und von Springflowers from the English littérature von Plate. Dr. Zelle.

GESANGUNTERRICHT.
Singklasse 1. 1 St. Vierstimmiger Chor. Im S. Dr. Tagért, im W. Dr. Zelle.
Singklasse 2. 1 St. Chor für vier Männerstimmen. Im S. Dr. Zelle, im W. Dr. Tagért.
Singklasse 3 für Tertia und Quarta. 2 St. Zwei- und dreistimmige Lieder. Dr. Zelle.
Singklasse 4 für Quinta und Sexta. 2 St. Notenkenntniss und erste Hebungen namentlich im

Singen der Choräle. Dr. Tagért.

ZEICHENUNTERRICHT
für die Schüler von Prima bis Untertertia und

TURNUNTERRICHT (im Sommer)
für die Schüler aller Klassen, wöchentlich je zweimal ausserhalb der gewöhnlichen Schulzeit.

Aufgaben für die Abiturienten.
Michaelis 1860. Deutscher Aufsatz: Die Berechtigung des Deutschen zur Freude über seine Ah

nen, nachgewiesen besonders aus Tacit. Germ, und dem Nibelungenliede. 
Lateinischer Aufsatz: De paupertate magnarum virtutum ac laudum parente.

Ostern 1861. Deutscher Aufsatz: Luther, ein Mann nach dem Wort Rückerts:
Ein Gottesmann ist ohne Schwerdt ein Held, 
Ein Gottesmann ist ohne Schild ein Trost.

Lateinischer Aufsatz: Multo se ipsum, quam hostem superare operosius est.

Verzeichniss der eingeführten Lehrbücher und Hülfsmittel beim Unterricht.
Religion. Die Bibel in Luthers Uebersetzung in I — VI. Zahn’s bibi. Historien in V und VI. 

Nov. Test. Gr. in I und II. Hollenberg’s Hülfsbuch in I — ІПА. Jaspis Kate
chismus Ausg. C. in IIIA — VI. Bollhagen’s Gesangbuch von I — VI.

Deutsch. Weinhold’s mittelhochd. Lesebuch in I. Lesebuch von Hopf und Paulsieck, 
Th. II, 1 in IIIA. und B; Th. I, 3 in IV; Th. I, 2 in V; Th. I, 1 in VI.

Latein. Äusser den in der Schule gelesenen Klassikern: Putsche’s lat. Grammatik von II —VI, 
Süpfle’s Aufgaben Th. II in II und IIIA; Th. III in IIIB und IV. Meiring’s Samm
lung lat. Wörter in IV — VI; Schönborn’s Lesebuch Th. II in V, Th. I in VI.

Griechisch. Äusser den in der Schule gelesenen Klassikern: Krüger’s Sprachlehre für An
fänger von I — IV; Rost und Wüstemann’s Anleitung zum Uebersetzen Th. II. in 
1 und 11; Theil 1 in 111 und IV; Jacobs’ Elementarbuch Th. 1 in 1I1B und IV.

Französisch. Schütz’s Lesebuch in 1 und 11; Plötz’s Lehrbuch der franz. Spr. Th. 11 in
1—111B ; Th. 1 in IV und V. Plötz’s Lectures choisies in IIIA und B.

Englisch. Für die vom Griechischen dispensirten Schüler Gräser’s prakt. Schulgrammatik und 
englische Autoren.

Für die freiwillig am Unterricht theilnehmcnden Schüler Fölsing Th. 11 in der lteu, 
Th. 1 in der 2ten Liasse, ausserdem in der ltcn Klasse englische Autoren, in der 2ten 
Springflower’s from the Englisch literature von Plate.

Hebräisch. Codex hebr und Gesenius Grammatik.
Geschichte. D ietsch Grundriss Th. 1 und И in 1, Th. 111 in 11, Dietsch brandenb.-preuss. 

Geschichte in IIIA. Cauer’s Tabellen in 111B und IV.
Geographie. Daniel’s Lehrbuch in 1 — 111B, Daniel’s Leitfaden in IV — VI; ein Atlas der 

neuen (von Sydow, Kiepert, Lange-Lichtenstein) und von IV aufwärts auch der alten Welt. 
Mathematik und Rechnen. Vega’s Logarith. in 1 und 11 Grunert’s Stereometrie in I. 

Scheid em ann’s Aufgaben Heft 4 in V, Heft 3 in VI.
Physik und Naturgeschichte. Trappe’s Physik in 1 und 11. Leunis Leitfaden in IV (Ne- 

benlectionen) V und VI.
Schreiben. Brückner’s Vorschriften.
Singen. Erk’s Sängerhain und mehrstimmige Lieder. Fr. u. L. Erk’s frische Lieder und Gesänge.
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Vertheilung der Lectionen im Schuljahr 1860|бі.

Die mii * bezeichneten Lehrgegenstände wurden in den Nebcnlectionen mit den vom Griechischen dispensirten 
Schülern getrieben.

Anm. !) Während der mehrmonatlichen Krankheit des Prof. Hennicke im Sommersemester wurden die griechi-

Namen der Lehrer. Prima. Secunda. Obertertia. Untertertia Quarta. Quinta. Sexta.
Summa 

der 
Stunden.

Hier,
Director, Ordinar, von I.

Rel. 2 St.
Deutsch 3
Latein 8

Rel. 2 St. 15

Prof. Dr. Grieben,
Prorector, Ordinar, von II.

Gesch.)
u. £ 3

Geogr.'

Deutsch 2 
Latein 10 
Gesch u.
Geogr. 3

% 18

Prof. Dr. Hennicke, 
Conrector, Ordinar, von ПІА.

Griech. 6 Griech. 6 Rel. 2
Lat. 7

21 1)

Dr. Hüter,
Subrector, Ordinar, von IV.

Hebr. 2 Hebr. 2 Rel. 2
Deutsch 2
Lat. 10

Religion
(im S.) 3 
Geograph, 

(im W.) 2

21 (im S.)
20(imW.)

։)

Dr.lÄeWe, 
lster ordentl. Lehrer.

Franz. 2 Franz. 2 Franz. 3
Lat. 3
Deutsch 2
Gesch. u.
Geogr. 4

* Englisch^Tst. ՜

* Engi. 2 Geogr. 2 23 
ausserdem 
Singen 3 
Englisch 
(s. p. 26) 4

Dr. Kupfer, 
2ier ordentl. Lehrer, 
Ordinar, von IIIB.

Griech. 6 Bel. 2
Deutsch 2 
Lat. 8
Gesch.ľu.
Geogr. 4

22

Dr.
Ster ordentl. Lehrer.

Math. 4
Phys. 2

Math 4
Phys. 1

Math. 3 Math. 3
Franz. 3

Math. 3 23
u. Singen 3

Dr. Hrntihn, 
4ter ordentl. Lehrer, 

Ordinar, von V.

Lat. 2
Griech. 6

Rel. 3
Lat. 9
Deutsch 
(im W.) 3

20 im S.
23 im W.

HUffner,
J 5ter ordentl. Lehrer.

* Chemie 3 St. Franz. 2 
‘Rechn. 2 
♦Naturg. 2
Deutsch

(im S.) 3

Franz. 3
Rechn. 3
Naturg. 2

Rechn. 4
Katurg. 2

26 im S.
23 im W.

Hauptner,
Zeichen- Schreib- und 

T urnlehrer.

Zeichnen

T i

.............................2
Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn. 2

Schreib. 2
Zeichn. 2
Schreib. 4

16
im S. 20

rnen im Sommer .... 4

Siuthaui,
Wissenschafti. Hülfslehrer, 
Ordinar, von VI (im S.)

Griech. 6
Gesch. u.
Geogr. 3

Deutsch 3
Lat. 9
Geogr. 2

23 (im S.)

Lamprecht,
Wissenschafti. Hülfslehrer.
Ordinar, von VI (im W.)

Griech. 6 
Gesch. u.
Geogr. 3

Rel. 3
Deutsch 3
Lat. 9

24
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II. Verordnungen der vorgesetzten Behörden von 
allgemeinerem Interesse.

1) Es wird zur Anstellung einer besondern Schulfeier zur Erinnerung an den dreihundert
jährigen Todestag Philipp Melanchthons die Ermächtigung ertheilt.

К Prov.-Schul-Coll. 16 Febr. 1860.
2) Von drei zu drei Jahren sind von den Directoren Verwaltungsberichte zu erstatten und 

jedesmal in der ersten Woche des Januar einzureichen. Dieselben haben sich in möglichst bün
diger Kürze über die inneni und äussern Verhältnisse der betreffenden Anstalt zu verbreiten und 
sollen ein deutliches Bild von dem Zustande derselben geben, insbesondere von den wichtigen 
Veränderungen und den fördernden und hemmenden Einflüssen, denen die Erziehung und Bildung 
der Jugend und das Gedeihen der Anstalt überhaupt unterworfen gewesen ist. Dabei bietet sich 
Gelegenheit Wünsche, die der Berichterstatter für die gedeihliche Entwicklung der von ihm ge
leiteten Anstalt hegt, auszusprechen.

K. Prov.-Schul-Coll 18. Febr. 1860.
3) Es sollen von drei zu drei Jahren wiederkehrende Conferenzen der Directoren der 

Gymnasien und Realschulen erster Ordnung für die Provinz Pommern eingerichtet werden. Die 
erste Conferenz dieser Art soll unter dem Vorsitz des Provinzial-Schulraths zu Pfingsten 1861 
in Stettin Statt finden Die Directoren erhalten äusser der Erstattung der Reisekosten Diäten. 
Dieselben haben Vorschläge über die Gegenstände der Berathung zu machen.

K. Prov.-Schul-Coll. 31. Mai 1860.
4) Anordnung betr. den Confirmanden-Unterricht der evangelischen Schüler von Gymna

sien und Realschulen. 1 ) Die Religionsstunden in diesen Anstalten dürfen nicht so gelegt werden, 
dass die Confirmanden gehindert sind, daran Theil zu nehmen. 2) Der Confirmandenunterricht 
wird in der Regel an zwei entsprechenden Wochentagen in der Stunde von 11 — 12 Uhr ertheilt. 
Diese Stunden sind deshalb in den mittlern Klassen entweder frei zu halten oder mit solchen Lehr
gegenständen zu belegen, von denen eine Dispensation für die Zeit des Confirmandenunterrichts 
zulässig erscheint. Wo sich die Directoren und die Pfarrgeistlichen über andere Stunden geeinigt 
haben, hat es dabei, sofern Unzuträglichkeiten sich bisher nicht ergeben haben, auch ferner sein 
Bewenden. Neue Abweichungen von der Regel können nur unter Zustimmung der beiderseitigen 
Provinzial-Aufsichtsbehörden eingeführt werden. 3) Wo die Geistlichen in der Zeit der Einseg
nung den Fleiss ihrer Confirmanden mehr als zuvor in Anspruch nehmen, sind nöthigenfalls in den 
letzten vier Wochen die Anforderungen der Schule an den häusslichen Fleiss der betreffenden Schü
ler zu ermässigen. Von den Directoren und Lehrern wird erwartet, dass sie bereitwillig die Hand 
bieten werden, die sittliche Einwirkung auf die Confirmanden mehr und mehr zu einer gemeinsa
men Sache der Schule und der Kirche zu machen.

K. Minist. 16. Aug. 1860. К. Prov.-Schul-Coll. 24. Oct 1860.
5) Als Gegenstände der Besprechung für die nächste Directorcnconferenz sind aufgestellt: 

der Unterricht im Deutschen, die Lehrmittel für den Unterricht im Lateinischen, die Disciplin der 
Schule, besonders diejenige, welche sie ausserhalb der Unterrichtsstunden zu üben hat. in den 
einzelnen Lehrercollegien sollen über die in Betracht kommenden Fragen Vorberathungen angestellt 
werden. Die Resultate derselben sind dem Königl. Prov.-Schulcollegium mitzutheilen.

K. Prov-Schul-Coll. 22. Oct 1860.
6) Es wird darüber Bericht gefordert, ob sich von der in der Militairersatzinstruction vom 

9. December 1858 ausgesprochenen Forderung, dass diejenigen jungen Leute, welche sich den 
Anspruch auf den einjährigen freiwilligen Dienst durch ein Schulzeugniss erwerben wollen, min
destens ein halbes Jahr in der Secunda eines Gymnasiums gesessen und an allen Unterrichts
gegenständen Theil genommen haben müssen, nachtheilige Wirkungen im Betreff der wissenschaft
lichen Leistungen der Secundancr gezeigt haben.

K. Minist. 24. Decbr. 1860. K. Prov.-Schul-Coll. 11. Jan. 1861.

sehen Stunden desselben in Ima vom Director, in Hda vom Prof. Grieben und Dr. Húser, die Reh- 
gionsstunden in IIIA. von Dr. Kupfer, die lateinischen von Dr. Zelle, Dr. Kupfer und Dr. Tägert

Anm. 2). Dr? Hűser war im Wintersemester über 4 Monate krank. In dieser Zeit gab den hebräischen Unterricht 
in Ima Herr Schulrath Neumann, in Hda der Director, den Religionsunterricht in Quarta der Director, 
den lateinischen Drosihn, Höffner, Lamprecht, den deutschen Dr, fägert, den geographischen 
in Vita Höffner.

8
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7) Mittheilung, betreffend das vom Prof. Dr. Herrig in Berlin geleitete Institut zur Aus
bildung von Lehrern für die neueren Sprachen.

К Prov.-Schul-Coll. 23 Jan. 1861.
8) Es sind künftig 395 Exemplare des jährlichen Programms einzusenden.

K. Prov.-Schul-Coll. 9. März 1861.

Chronik des Gymnasiums.
Den 26. März 1860 fand unter dem Vorsitz des Herrn Prov -Schulraths Dr. Wehrmann 

die mündliche Abiturientenprüfung mit 5 Primanern des Gymnasiums Statt. Vier von ihnen er
hielten das Zeugniss der Reife.

Das hinter uns liegende Schuljahr, welches am 17. April vom Director mit einer Ansprache 
über Luc. 10, 38 — 42 (Martha und Maria) eingeleitet wurde, hat uns mancherlei Verlegenheit 
und Bedrängniss gebracht.

Der \on dem Scholaichat des Gymnasiums für die erledigte Hülfslehrerstelle gewählte 
von den vorgesetzten Behörden bestätigte Schulamtscandidat entzog sich dem Antritt seines Amts.’ 
So musste das Semester gleich mit einer Vertretung beginnen, zu deren Uebernahme Herr Schul
amtscandidat Lamprecht sich freundlich bereit finden liess. Diese Verhältnisse hinderten auch 
das Lehrercollegium dem Gymnasium in Stralsund zu dessen dreihundertjährigem Jubiläum seine 
Glückwünsche durch einen besonderen Deputirten überbringen zu lassen. Die lateinische Gratu
lationsschrift wurde von Herrn Prof. Grieben verfasst.

Am 19. April beging das Gymnasium die Feier des dreihundertjährigen Todestages Me- 
lanchthons. Der Festredner war Herr Prof. Hennicke. Aber mitten in seinem Vertrau֊ in wel
chem er das ehrwürdige Bild des Präceptor Germaniae der gespannten Aufmerksamkeit der Jugend 
vorführte, nöthigte ihn ein wieder heryortretendes altes Brustleiden abzubrechen. In Bestürzung 
und herzlicher Theilnahme ging die Versammlung auseinander. Für Herrn Prof. Hennicke aber 
war es eine schwere Prüfung zunächst zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein. Mehrere Versuche 
die er machte, wieder in seine Functionen einzutreten, hatten keinen guten Erfolg, erst nach 
Pfingsten konnte er wieder einen Theil seiner Stunden übernehmen, und die Erholung der Som
merferien wirkte so günstig auf seine Gesundheit, dass er seit dem ununterbrochen und in voller 
Geistesfrische unterrichtet hat.

Auch Herr Drosihn musste im Laufe des Sommers noch mehrere Male seine Stunden 
aussetzen Herr Lamprecht übernahm bereitwillig einen grossen Theil derselben.

Die Lücke im Lehrercollegium wurde zu Anfang des Mai durch die Berufung des Herrn 
Schulamtscandidaten Sudhaus,*)  bis dahin Mitglied des Seminars für gelehrte Schulen in Stettin, 
ausgefüllt Leider war seine Wirksamkeit nur von kurzer Dauer: er verliess uns zu Michaelis, 
begleitet von unseren herzlichen Wünschen, um einer Berufung an das Gvmnasium zu Treptow a R 
zu folgen.

,, Friedrich Sudhaus, zu Dortmund 1832 geboren, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung auf dem
Gymnasium seiner Vaterstadt und den Universitäten Bonn und Berlin und bestand zu Ostern 1860 das Examen pro 
ac. doc vor der I nifungsconimission in Greifswald. Seit Mich. 1859 war er am Gymnasium zu Stettin, schon vor

her an ¡dein zu Anclam in Lehrtätigkeit
**Լ Car!. Ludwig Julius Lamprecht wurde irn Jahre 182G zu Köpnick geboren, kamin früher Jugend 

mit seinen Eltern in die Provinz Posen, besuchte das Gymnasium zu Neustettin und die Universität Berlin, wo er 
besonders theologische Vorlesungen hörte, und war dann mehrere Jahre als Hauslehrer tätig, bis er als Vorsteher 
«mes Pensionats far Gymnasiasten am hiesigen Orte in Beziehung zum Gymnasium trat. Im Jahre 1860 bestand er 
die Pruning pro rectoratu.

Sein Nachfolger wurde Herr Candidat Lamprecht, der schon wiederholt dem Gymna
sium uneigennützig eine sehr erspriessliche Hülfe geleistet hatte.

Da sich indessen das Bedürfniss zur Anstellung eines wissenschaftlichen Hülfslehrers nach 
der Erfahrung von 6 Jahren als ein bleibendes, der häufige Wechsel in den Lehrern aber als ein 
wesentlicher Nachtheil herausgestellt hatte, wurde mit Genehmigung der vorgesetzten Behörden 
die bisherige provisorische Hülfslehrerstelle zu einer etatsmässigen erhoben und mit deren Ver
waltung Herr Lamprecht**)  beauftragt.

Auch das Wintersemester war schwer. Es begann am 9. October. Der Director hatte 
zum Einleitungsspruch die Worte gewählt Marc. 9, 23: Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt.

Am 31. October hatte die Anstalt ein fröhliches Fest mit Dank geo-en Gott zu feiern 
Es war an diesem Tage vor 25 Jahren Herr Prof. Hennicke in sein Amt “am hiesigen Gym
nasium eingetreten, das er seitdem in rühmlicher Treue und grossem Segen geführt hat. Lehrer
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und Schüler gaben demselben ihre Liebe, 'ľheilnahme und Dankbarkeit in Geschenken und Glück
wünschen zu erkennen, auch das Scholarchat beglückwünschte denselben in einer Adresse und 
überreichte ihm zugleich ein Glückwünschungsschreiben des Königl. Prov -Schulcollegiums.

Inzwischen hatten aber schon wieder die Heimsuchungen durch Krankheit begonnen. 
Herr Dr. Tagért fehlte deshalb anderthalb Wochen und kaum war er genesen, als Herr Dr. Hüser 
erkrankte. Seine Vertretung hat vom 10. November an das ganze Semester hindurch gedauert. 
Von seinen Lehrstunden übernahm Herr Schulrath Neumann mit höchst dankenswerther Bereit
willigkeit den hebräischen Unterricht in Ima und zeitweise auch in Ilda. Jetzt ist der Kranke 
zwar entschieden in der Besserung, bedarf aber zu seiner Erholung und vollen Wiederherstellung 
noch eines halbjährlichen Urlaubs. Die Berufung eines Stellvertreters für denselben während die
ser Zeit ist eingeleitet.

Aus der Reihe der Tage des im Uebrigen ruhig verlaufenden Schuljahres sind als hervor
tretender nur folgende hervor zu heben.

Am 1. Mai begann der Turnunterricht, die üble Witterung aber während des grossem 
Theils des Sommers war diesen Uebungen äusserst ungünstig.

Die gemeinschaftliche Feier des h. Abendmahls fand am Himmelfahrts- und am Refor
mationsfeste Statt. Die besondere Vorbereitung der theilnehmenden Schüler hielt beide Male am 
Tage zuvor der Director.

Am 16. Juni machten mehrere Lehrer mit den Schülern der Klassen von Prima bis Un
tertertia einen Spaziergang nach dem Strande. War derselbe auch vom Wetter nicht gerade be
günstigt, so that das der Fröhlichkeit doch keinen Eintrag.

Die Sommerferien begannen am 5. Juli. Eine Beschäftigung der zurückbleibenden Schü
ler während der Ferien konnte nicht eingerichtet werden, da sich zu wenige zur Theilnahme ge
meldet haben.

Ara 27. August a. p. wurden 7, am 18. Februar h. a. 5 Abiturienten unter dem Vorsitz 
des H errn Prov.-Schulraths Dr. Wehrmann geprüft und sämmtlich für reif erklärt. Dem Abit. 
Haese wurde die mündliche Prüfung erlassen.

Bei seiner ersten Anwesenheit wohnte der Herr Schulrath mehreren Lehrstunden bei.
Den Geburtstag weiland Sr. Majestät Friedrich Wilhelm IV. feierte die Schule auch dies

mal in der Weise, dass sich Lehrer und Schüler am Morgen zu besonderer Fürbitte im Gymna
sium versammelten und dann am Gemeindegottesdienst Theil nahmen. Mit der Trauerbotschaft 
von seinem Hinscheiden empfing der Director beim Wiederbeginne des Unterrichts die aus den 
Ferien zurückkehrenden Schüler, und bei der besondern am Abend des 20. Januar veranstalteten 
Gedächtnissfeier bemühte sich derselbe, das Bild des theuren Heimgegangenen in die Herzen der 
Jugend hineinzuzeichnen und namentlich nachzuweisen, wie der Glaube die Seele all seines 
Thuns war.

Den Eid der Treue gegen S. Majestät König Wilhelm leistete das Lehrercollegium vor 
dem Herrn Schulrath Neumann, als dem damit beauftragten Commissarius des Königl. Provin- 
zial-Schulcollegiums.

Der Zustand der Disciplin war im Allgemeinen gut, namentlich gab die Prima den übrigen 
Klassen ein nachahmungswerthes Vorbild. An einzelnen schmerzlichen Erfahrungen hat es aber 
allerdings auch nicht gefehlt, mehrere Schüler mussten entfernt, andere mit ernsteren Strafen be
legt werden.

Die neuen Verordnungen in Betreff der Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militair- 
dienst haben die Wirkung gehabt, dass nicht nur wenige Dispensationen von der Theilnahme am 
Unterricht im Griechischen nachgesucht wurden, sondern dass auch mehrere bereits Dispensirte 
sich wieder zur Theilnahme meldeten. Demnach dürfte es wohl gerathen sein, die Nebenlectionen 
für die dispensirten Tertianer und Quartaner künftig Wegfällen zu lassen.

Das Lehrercollegium bestand aus folgenden Gliedern: 1) Adler, Director, 2) Prof. Dr. 
Grieben, Prorector, 3) Prof. Dr. Hennicke, Conrector, 4) Dr. Hüser, Subrector, 5) Dr. Zelle, 
6) Dr. Kupfer, 7) Dr. Tägert, 8) Drosihn, 9) Höffner, 10) Maler Hauptner, 11) Schul- 
amtscandidat Sudhaus (im S.) und 12) Schulamtscandidat Lamprecht (im W.).

IV*  Statistische Verhältnisse.
? ) Frequenz der Anstalt.

Zu Ostern verliessen die Schule mit dem Zeugniss der Reife:
Carl Graf v. Schwerin aus Schmuggerow, lfiVsJ.alt, 41/» J, auf d. Gymn., 2յ/շ J. in I; er will Sol

dat werden ;
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Ernst Kohli aus Bischofrode, 18 J. alt, 7аД J. auf d. Gymn., 2 J. in 1; er will sich dem Forst
fach widmen;

Max v. Scheven a. Gambleck 2РД — , 77s — — ,2 — I; er will Soldat werden; 
Reinhold Pieper aus Labehn, 198/*  — , 5*/4  — — ,2 — 1; er will Theol. in Berlin 
'»г.. studiren.

Äusser ihnen gingen ab aus Ima: H. Hasenjäger; aus lida: A. Schütze, E. Wilm.
G. Stryck, H. Müller, E. de Convenant, F, Bösell, E. Pufahl; aus IIIA: B. Hoffmann, 
F. Schmidt, H. Landbrieff, H. Lebram; aus 111B: L. Harikel, J. Steffenhagen, Th. 
Hasse, J. Kühn, E. Viergutz; aus IVta: C. Dürre, C. Wolter, A. Kersten; aus Vita:
H. Müller. Ծ ’ ’

Zu Ostern und im Laufe des Semesters wurden aufgenommeu folgende 34 Schüler, in 
Prima: W. Rauch; in Ilda: L. Thymian, A. Tieffenbach; in ІПА: A. v. Manteuffel; 
in IIIB: W. v. Schwerin, E. v. Stojenthin, W. Fréter, R. Buchterkirch, A. Petsch; 
in IVta: W. v. Blumenthal, H. Ramelow, H. Braumüller, 0. Nemitz, G. Noack, L. 
Kaiser, O. Blaurock; in Vta: 0. Schultz, A. Schönknecht, P. Nauss, C. v. Bonin, 
J. Arnold, Th. v. Zastrow, H. Engel, A. Guse; in Vita: M. Hoyer, II. Braun, F. 
Kath, R. Woldt, G. Kath, A. Mass, 0. Reimer, W. Schröder, E. Marx, E. v. 
Buddenbrock.

Die Frequenz des Sommersemesters betrug 249, nämlich in I: 23, in Ildar 23, in IlIAi 
44, in ІПВ: 41, in lVta: 48, in Vta: 39, in Vita: 31; davon waren 123 einheimische, 126 aus
wärtige Schüler.

Im Laufe des Sommersemesters und am Schlüsse desselben verliessen die Schule
1) mit dem Zeugniss der Reife:

Alex. Hannemann aus Putzig 227» J. alt, 33/i J. auf d. Gymn., 3 J. in I; er will Medicin in 
Berlin studiren.

studiren.

Franz Haese aus Abtshagen, 19 — ,5 ֊֊ - , 2 — I; will in Heidelberg 
Jura u. Cam. studiren.

Alfred Han drick aus Halle a/S. 20 , 374 - - — I; will sich dem Ma
schinenbaufach widmen.

Wilhelm Hensel aus Langen 21‘A — ,4 - _ — I; will Theol. in Ber
lin studiren.

E. v. Scheven aus Boblin 2172 — — I; will Medic, in Berlin 
studiren.

Otto Möllhausen aus Cöslin 18’A - ,8 - , 2 — I; wird Soldat.
Oscar Neitzke aus Schlawe 2074 - > 672 , % — I; um Jura in Berlin zu

2) ausserdem aus Ima: J. Dahlke, II. Behrns; aus Ilda: C. Löwe, W. Zech; C. 
v. Unruh; aus IIÍA: J. Stössel, E. v. Unruh, H. Gamp; aus I11B: M. Stolzenburg, L. 
Klaje, L. Schimmelpfennig, A. v. Podewils; aus Vta: A. Dennert, P. Nauss, St. v. 
Unruh, J. v. Holly; aus Vita: A. v. Unruh, A. Paul.

Ein Quintaner wurde verwiesen.
Zu Michaelis und im Laufe des Wintersemesters wurden 25 Schüler aufgenommen, näm

lich in Ima: P. Neumann, C. Helmecke; in Ilda: 0. Naumann, M. v. Schlieffen; in I1IA: 
L. Spreer; in HIB: W. Reinicke, C v. Blumenthal, L. Hoffmann; in IVta: G. Jcrosch; 
in Vta: L. Heinrich, 0. Block, B. Honiké, E. Lüttschwatger, E. Riebe, W. Baar, 0. 
Fischer, E. Hertell, 0. Karkutsch, E. Bähr; in Vita: H. Haacke, F. Fröhlich, E. 
Braun, M. Wegner, E. Erbe, L. Hinz.

Die Frequenz des Wintersemesters betrug 248, nämlich in Ima: 19, in Hda: 36, in ША: 
39, in HIB.: 41, in IVta: 50, in Vta: 43, in Vita: 20. In dieser Zahl waren 124 einheimische 
und ebensoviel auswärtige Schüler.

Zu Ostern verlassen das Gymnasium mit dem Zeugniss der Reife:
Gust. Wilde aus Dargitz, 2*/ շ J. alt, 7 J. auf dem Gymn. (РД J. hier), 3 J. in Ima; zum 

Studium d. Theol. nach Halle, 
Carl Blasendorff a. Rügenwalde 191/« J. alt, 41/շ J. a. d. Gymn, 2 J. in I.; zum Stud, der Theol.

u. Philol. nach Halle, 
Albrecht Schmidt a. Arnhausen 18։/i — , 4*/s  — — , 2 — I; zum Stud, der Theol.

nach Halle,
Herrn, Zarnke aus Dünnow 20*/s  — , 8 — — ,2 — I; zum Studium des Bau

fachs nach Berlin,
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Curt v. Scheven aus Boblin, 19% J. alt, 47« J. auf d. Gymn., 2 J. in I, zum Militärdienst 
nach Stettin.

Im Laufe und am Schluss des Semesters verliessen die Schule aus Ilda: C. Kocial- 
kowski, aus IIIA: C. Reinicke, aus Vita: C. Burmeister.

Ein Obertertianer wurde relegirt, ein Untertertianer und ein Quartaner entfernt; ein 
Quartaner verliess heimlich die Schule.

2) Bibliothek und Sammlungen des Gymnasiums.

Aus den Mitteln des Gymnasiums wurden angeschafft die Fortsetzungen von Heeren 
und Uckert’s Geschichte, *Schauenburg  Reisen in Centralafrika, Grimm deutsch. Wörterb,, 
Carlyle Gesch. Friedr. d. Gr, Daniel Lehrb. d. Geogr., Ranke Gesch. v. England, Fischer 
Lebensbilder «r. Staatsmänner, Kurz Geschichte der deutsch. Literat., Geschichtsschr. d. deutsch. 
Vorzeit, Weicker griech. Götterlehre, Fritze Euripides, Susemihl platón. Philos., Vormbaum 
evangel. Schulordnungen, Schmidt pädagog. Encyclopaedic, Schnorr’s Bilderbibel, Grunert’s 
Archiv, Mützeil’s Zeitschr. f. Gymnasialw., Dietsch und Fleckeisen Jahrb. für Philol. und 
Pädag., Masius Jugendlust.

Ausserdem: Schneider, Lehrb. d. Relig, Melanchtho n’s loci theol v. Volbeding, 
•Hildebrand Melanchthon’s Leben, Müller d. symbol. Bücher der luther. Kirche, J. Müller 
d. Lehre v. d. Sünde, Neander christl. Dogmengesch., v. Raumer Palästina, Bengel Gno
mon N T. «W. Hahn die poët. Literatur der Deutschen, Beowulf v. Simrock, Boner’s 
Edelstein v. Beneke, Edda v. Simrok, Grimm d. deutsche Heldensage, Grimm Vridanks 
Bescheidenheit Haupt Neidhart v. Reuenthal, Lachmann d. Nibel. Not und Klage nebst An
merkungen Grimm Reinhart Fuchs, Lachmann Ulrich v. Lichtenstein, Lachmann 
Walther v. d. Vogelweide, Lachmann Wolfr. v. Eschenbach, Müller und Zarncke 
Mittelhochd. Wörterb., Simrock d. deutsch. Volkslieder, Simrock d. deutsche Mythol., * Clau
dius 1001 Nacht, «Hoffmann Wolfgang v. Anhalt, «CI. Groth d. Quickborn, *Kletke  Skiz
zenbuch, Reisebilder, Panorama etc. 6 Bde. Kane d. Weltfahrer von Kutzner, «d. Nipponfah
rer v. Steger, «Archenholz d. siebenjähr. Krieg, Corseen d. Aussprache d. Lat, Apulejus 
ed Hildebrand, Epistolae obscur, viror., Doederlein Ilorat. Satir., Arnold d. Leben d. Horat., 
Plauti Mostell. cd. Ritschi, Tacit Hist. ed. Ruperti.

Curtius Griech. Etymolog., Curtius Griech. Schulgramm., Xenoph. Helien, von Büch
senschütz, Xenoph. Hellen, ed. Dindorf, Demosth. Reden v. Rehdantz, Plutarch Ag. et 
Cleom. et. Schömann, Plutarchs Moralia ed. Dübner, Aeschylus u. Lexicon Aeschyl. v. 
Wellauer, Lexicon Sophocl. ed. Ellendt, Aeschyli Eumenid. ed. 0. Müller, Poetae 
bucolici ed. didactici, edit. Paris. (Firm. Didót), Euripid. Phoen. et Ilippol. ed. Valkenaer, 
Oratt. Att. ed. Baiter et Sauppe, Mätzner Engi. Gramm, Bernhardy Grundriss d. Gesch. 
d. "riech. Literat., Grote Gesch. Griechenlands, Schäfer Demosthenes u. s Zeit, Drumann 
Arbeiter und Communismus im Alterthum, «Baur Steins Leben, W. Menzel Gesch. d. neue
sten Zeit, «Warner Hellas, Padberg d. ländliche Verfassung Pommerns, Schmidt Gesch. d. 
Pädagogik, Döderleins Reden, Heiland d. Aufgabe d. evangel. Gymnas., Rcymann Spezial
karte v. Preussen Grunert Stereometrie, Schrader Mechanik, Hartwig d. Leben d. Meeres, 
Photographie einer Mondkarte v. Sechi, Meichelt Aquarell-Stud. u. elementares Freizeichnen.

Die mit « bezeichneten Bücher gehören zur deutschen Schülerbibliothek.
An Geschenken erhielt d(e Bibliothek:
1) von dem Königl. Ministerium die Fortsetzungen von Borchardt’s Journal, Neumann’s 

Zeitschrift für alig. Erdkunde, Rhein. Mus. für Philol., Gerhard's Archäol. Zeitung, Ilesy- 
chius ed. M. Schmidt, Haupt’s Zeitschr. für deutsch. Alterth.

2) Von Herrn Pastor Quasnigk in Kratzig: Peters Zeitschr. für popul. Astron. Bd. 1.
3) Von den Herren Verlegern; Dünnebier Elementarb. der griech. Spr. (Mauke) 

Moiszisstzig lat. Uebungsb. u. lat Schulgr. (Gärtner), Meyer Lehrbuch der Geometrie 
(Bagel), Brohm und Hirsch Liederbuch (Cambeck), Stoll gr. Anthol. d. Lyriker, Anlei
tung zur Rechtschreibung, «Colshorn des deutschen Knaben Wunderhorn, «Colshorn der 
Declamator, «Colshorn Märchen und Sagen, *Colshorn  und Gödeke deutsches Lesebuch, 
Nabert das Nibelungenlied, Winkelmann englisches Lesebuch, Cottin Elisabeth (Rümpler).

4) Von dem Rittergutsbesitzer Herrn Gamp auf Gr.-Poppelow ein sehr schönes Exem
plar eines ausgestopften Steinadlers.

Die Leih-Bibliothek von Schulbüchern zur Unterstützung unbemittelter Schüler erhielt 
9



34

»

cíne nicht unbedeutende Vermehrung zuerst durch ein Geschenk des Herrn Appellationsgerichts
raths Janeke in Cöslin, der derselben 48 Bände werthvoller Schulbücher überwiess.

Ausserdem schenkten 1) der Abiturient Pieper: Soph. Oed. Col. ed. Schneidewin; 2) der 
Abiturient Kohli: Funke Reallexicon; 3) der Abiturient M. v. Scheven: Herodot 1 Bd.. 
Cic., oratt. 1 Bd. Plato 1 Bd., Lys. ed. Rauchenstein, Cic. Brut. ed. Jahn, Soph. Oed. Col. und 
Antig. von Schneidewin; 4) der Abiturient Graf von Schwerin: Cic. oratt, 1 Bd Arrian 
ed. Sintenis 1 Bd., Cic. Brut. ed. Jahn, Cic. Lael. ed. Nauck, Trappe’s Physik, Cic oratt ed 
Hahn, Vol. 2, Zumpt lateinische Grammatik, Rost und Wüstemann Th. 2. 5) der Secundaner 
Loewe: Caes, de b. g. ed. Doberentz, Süpfle Th. 1, Rost und Wüstemann Th. 1, Ovid Metam 
Jacobs Elcmentarbuch., 6) der Abiturient Hensel: Cic. oratt. ed. Halm Bd 5, Soph ed 
Schneidewin Bd. 3, Cic. epp. seil, ed Dietsch., Arrian ed. Krüger, Demosth. ed. Westermann 
Band 1, Rost und Wüstemann Band 2, Schütz französisches Lesebuch, 7) der Abiturient 
Haese: Rost und Wüstemann Th. 1 und 2, Cic. oratt. ed. Möbius, Cic. de off. ed. v. Gruber 
Dietsch Grundriss der Geschichte 3 Bde., Schütz französisches Lesebuch., 8) der Abitu-i 
rient E. v. Scheven: Sallusț, Plato 1 Bd., Soph. ed. Schneidewin Bd. 3, Cic. oratt ed. Halm 
Bd. 1 und 4, Plutarch et Sintenis Bd. 3, Xenoph. Mentor, ed. Breitenbach, Lys. ed. Rauchenstein, 
9) der Abiturient Han ne mann: Shakspeare Julius Cäsar, Cic. oratt. Philipp., Tacit. Germ’ 
u. Agrie., Cic. oratt. ed Halm Bd. 2 u. 4, Liv. ed. Weissenborn Bd. 4, Demosth. ed Wester
mann Bd. 1., Cic. Brut. ed. Jahn; 10) der Abiturient Neitzke: N. T. Gr., Rost und Wüste
mann Th. 2, Plato 1 Bd., Weinhold mittelhochdeutsches Lesebuch, Corn. ed. Klotz Arrian ed. 
Sintenis Bd. 2, Xenoph. Mentor, ed. Breitenbach, Soph. Oed. Col. ed. Schneidewin. ’

Für alle diese Geschenke sage ich im Namen des Gymnasiums ehrerbietigen und herz
lichen Dank. °

V. Beneficien.
Aus den Mitteln des Vereins zur Unterstützung bedürftiger Gymnasiasten wurden Stipendien, 

zu je 10 Thlr. jährlich, in 3 Quartalen an je 10, in einem an 9 Schüler gegeben. Die Gesammt- 
einnahme incl. des Bestandes aus dem vorigen Jahr betrug 178 Thlr. 2ł/2 Sgr. die Ausgabe 
97 Thlr. 15 Sgr., 50 Thlr. wurden vorläufig bei der Sparkasse angelegt, Bestand 30 Thlr. 17‘/2 Sgr.

Der Verein verlor 14 Mitglieder, neu beigetreten sind die Herrn: Major von Buddenbrock 
Reg.-Rath Hoyer, Medicinal-Rath Kessler, Reg.- und Schulrath Neumann. Major von Sack. 
Appell.-Ger.-Rath Schreiner, Buchhändler Volger, Appell.-Ger.-Rath Simon. Reo-.-Rath 
Schede, Appell.-Ger.-Rath Thümmel, Rathsherr Wally. Die gegenwärtige Zahl der Mitglieder 
beträgt 80, darunter 13 auswärtige. Auch bewies fortgesetzt eine Zahl von Familien dem Gvm- 
uasium ihr Wohlwollen durch Verleihung von Freitischen an unbemittelte Gymnasiasten. Allen 
diesen Wohlthätern des Gymnasiums ságe ich meinen ganz ergebensten Dank.

Die zu Ostern 1860 vakant werdende Rate des Braunschweigschen Stipendiums wurde 
dem Studios, theol. Bieck aus Cöslin verliehen.

Eine Ermässigung oder volle Befreiung von Schulgeld wurde Schülern von Sexta bis 
Obertertia incl. bis zu 10 pCt, der Gesammtfrequenz durch das Scbolarchat des Gymnasiums 
zu Theil. J

VI. Ocffeiitliche Prüfung.
Mittwoch den 20. März V ormittags von 8 ühr an.

Gesang und Gebet. Dann Prüfung von Sexta: Geographie —Hoffner; Quinta. 
Latein — Drosihn; Quarta: Griechisch — Lamprecht; Untertertia: Ovid — Drosihn, 
Französisch — Dr. Tägert; Obertertia: Geschichte —Dr. Zelle, Latein—Prof. Hennicke; 
Secunda: Latein — prof. Grieben, Mathematik — Dr. Tägert; Prima: Griechisch — 
Prof. Hennicke, Latein —-. der Director.
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VU. Feier des Geburtstags Sr. Majestät des Königs 
und Schlussact.

Freitag den 22. März. Vormittag 11 Uhr.
Einleitender Gesang und Gebet für den König. •— Gesang. — Lateinische Rede des Abit. 

Blasendorff, — Declamation. — Deutsche Rede des Abit. Zarnke, Erwiederungsrede des 
Oberprimaners Kleist. — Gesang. — Entlassung der Abiturienten und Abschiedswort des Directors. — 
Schluasgesang.

Zu dieser Feier lade ich das verehrliche Scholarchat des Gymnasiums, die Eltern unserer 
Schüler und alle Gönner und Freunde der Anstalt hierdurch ehrerbietigst und ergebenst ein.

Am Nachmittage wird das Schuljahr mit der Austheilung der Censuren und Bekannt
machung der Versetzungen innerhalb des Kreises der Schule geschlossen.

Der Unterzeichnete, für den sich damit zugleich eine mehr denn neunjährige liebe Amts
tätigkeit am hiesigen Gymnasium schliesst, kann aus dieser Stellung nicht scheiden, ohne allen 
denen hier seinen wärmsten Dank auszusprechen, die ihn durch ihr Vertrauen geehrt, ermuthigt 
und gestärkt und das Gedeihen der Anstalt durch Wort, Werk und Gebet gefördert haben. 
Möge die Anstalt auch ferner dieser treuen Fürbitte befohlen sein.

Das Sommersemester beginnt am Dienstag den 9. April mit der Einführung des Herrn 
Diretors Dr. Röder, derselbe ist in den Tagen vom 3. bis zum 8. April mit Ausnahme des Sonn
tags in den Vormittagsstunden zur Aufnahme neuer Schüler bereit.

Cöslin, den 12. März 1861.

Th. Adler, Director.
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