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Ednleitting.

1. Begriff der Geschiclite. Die Geschiclite stellf die wich-
tigsten Ereignisse aus dem Leben des Menschengeschlechts in
ursachlichem Zusammenhang und zeitlich geordneter Beihenfolge
dar. Sie will nach Banke , dem groBten deutscben Geschichtšchreiber
(f 1886 ), sagen, wie es eigentlicb gewesen ist.

Beschrankung des Stoffes. Das Menechengesehlecht, dessen
Entwicklung der Gegenstand der Geschiclite ist, zerfallt in physi-
scher Beziebung in Rassen, in sprachlicher Beziehung in Sprach-
stdmme und Volker. ISPur diejenigen Volker werden eingehender be-
bandelt, welche selbst Gescliichte gemacht, d. h. anf den Gang der
mensclilieitlichen Entvvicklung in hervorragender VVeise eingewirkt
liaben. Diese Volker nennen wir Kulturvollcer ;* die kulturlosen
Volker (Fischer- und Jagervolker, Eomaden) \verden nur dann
beriicksiclitigt, wenn sie die Kreise der Kulturvolker gestort haben.

Da die Volker des ostasiatischen Kulturkreises (Chinesen,
Japaner) bis in die jiingste Vergangenheit herauf nabezu ausschlieB-
lich ihre eigenen Wege gegangen sind, werden sie in unserer Dar-
stellung der Gesehichte, die sicli nur mit der Entvvicklung der abend-
landischen Kultur befaBt, iibergangen. Aber aucli aus dem Leben
der iibrigen Kulturvolker konnen nur diejenigen Ereignisse beriick-
sichtigt werden, die unsere staatlich-geaellschaftlichen Verhaltnisse
dauemd oder doch fiir langere Zeit bedeutsam beeinfluBt haben.

2. Begriff des Kulturvolkes. Kennzeicben eines Kulturvolkes
sind: a) geordnete staatlicheVerhaltnisse (Monarchie oder Repu¬
blik) ; b) hoher entwickelte religiose Anschauungen; c) Betrieb von
Viehzucht, Ackerbau, Gewerbe, Handel und geistiger Tatigkedt;
d) Gliederung der Bevolkerung in Stande (Bauern, Gewerbsleute,
Beamte usw.); e) mehr oder weniger bedeutende Leistungen in der
Literatur und Kunst.

* Unter Kultur verstekt man die Gesamtheit der materiellen und geistigen
Errungenschaften eines Volkes.

Zeehe, Gesehichte des Altertums. 1



2 Einleitung.

3. Quellen; historische Kritik. Ungleick dem Naturforsclier,
dem die eigene Beobachtung den Stoti' seimer Untersuckungen bietet,
ist der Geschichtscbreiber fast durchaus aut fremde Berichte und
auf tlberreste aus vergangenen Zeiten (z. B. Bauten, Gerate,
Miinzen, Urkunden) •— beide werden Quellen genannt — an-
gewiesien. Seine Darstellung hangt von dem mehr oder weniger
ergiebigen Elieilen dieser Quellen ab.

Bevor der Historiker die gescbicbtliche Darstellung auf Grund
der vorhandenen Quellen beginnt, mufi er aicb iiber deren Glaub-
wiirdigkeit Klarbeit verscbafft baben. Iliebei kommt z. B. in Be-
tracbt, ob der betreffen.de Schrifteteller die erzahlten Ereignisse
wissen komite, ob er sie vvahrheitsgetreu darstellen wollte, ob eine
Urkunde ecbt oder gefalscht ist, welcbe von mehreren Quellen, die
abweicbende Berielite geben, mebr Glauben verdient usw. Die
Quellenuntersuchung ist die Voraussetzung fiir die historische
Kritih ; man verstebt darunter die Befreiung der 0 berlieferung
von allen Entstellungen des gescbicbtlicben Sacbverhaltes.

4. Beginn des geschichtlichen Lebens der Viilker. Die
gescbicbtlicben Antange aller Volker sind dunkel : im besten Ealle
baben wir dariiber Sagcn. Die beglaubigte Gescbichte eines Volkes
karm erst mit seiner Kenntnis der Schrift beginnen, wemn nicbt ein
fremder Beobacbter, wie z. B. Tacitus beziiglieb der Germanen, uns
dariiber Mitteilungen liinterlassen bat.

Die Zeit vor der Kenntnis der Schrift gebort,. von dem er-
wabnten Ausnabmsfall abgeseben, nicbt der Gescbichte an und wird
nur durcb die Ethnologie (Volkerkunde) und die vergleichende
Sprachforschmg beleuclitet. Die erstere beliandelt die allgemeinen
Eormen des Lebens und der Entvicklung der Menscben im gesell-
scbaftlicben Verbande, die (letztere bestimmt die groBere oder ge-
ringere Vervvandtscbaft der Volkeiy nacb der Vervvandtscbaft der
Spracben untier der Voraussetzung, daB Volker, die sicb verwandter
Spracben bedienen, aucb untereinander verwandt sind. Die ver-
gleicbende Spracbforscbung ist eine Wissenscbaft des 19. Jahrb. ;
sie Avurde von dem deutscben Gelebr ten Franz Bopp begrimdet
Durcb diese Studiem wurde z. B. die einstige Existenz eines indo-
gennaniscben Urvolkes festgestellt.

5. Einteilung der Gescbichte. Man teilt die Geschichte ein:
a) Kacli Zeitabschnitten in a) das Altertum, das von den altesten



Einleitung. 3

Zeiten bis zum Uutergange des Westromischen Reiches wahrt (47G
n. Chr.) ; der Schauplatz sind damals hauptsachlich. die Kiisfcen-
lander des Mittelmeeres; |3) das Mittelalter, bis zur Entdeckung
Amerikas (1492); der Schauplatz erweitert sicli iiber ganz Europa;
y) die Neuzeit, bis zur Gegemvart; alle zivilisierten Lander treten
in den Kreis der geselrichtlichen Retrachtung ©in,* — b) Nach dem
Inhalt in a) politische Geggkifikte, welche die staatlichen Veriinde-
rungen darstellt, und /3) Kuliurgesehichte, welche die Zustande und
geistigen Errungenscliaften der Volker behandelt. — c) Eac^i dem
Umjanc/ in a) Universalgeschichte , welclie die geschichtliche Ent-
wicklung aller Volker (in der oben angegebenen Beschrankung) und
/3) Spezialgeschichte, welche die Geschichte eines einzelnen Volkes,
Landes usw. darstellt. Da iibrigens jeder einzelne Staat von anderen
vielfach beeinffuBt 'vvird, erhalt jede geschichtliche Darstellung ein
mehr oder minder universalistisches Geprage.

* Diese Einteilung stammt erst aus dem 17.Jaduii.; friiher \vurde die Ge-
schicbte nacli "VVeltmonarchien (die assyi'isch-babyloniscbe, mediscb-pereisebc,
griechiseh-mazedonisehe und rornische Weltmonarchie) gegliedert.

1 *



Die Geschichte der orientalischen Volker.
Der Haupttrager der historischen Entwicklung ist die miitel-

landische Rasse, die in drei groBe Sprachstamme: den hamitischen,
semitischen und indogermanischen, zerfallt. In der genannten
Reihenfolge treten sie in die Geschichte ein. Wahrend der hami-
tische Sprachstamm ein einziges Kulturvolk, die alten Aggpter,
aufzuweisen hat, zerfallen die beiden anderen in mehrere Kultur-
volker.

Das Ril- und das Euphratland sind, von Ohina abgesehen,
die beiden Ausgangspunkte der Kultur. Entscheidend fiir die friihe
Kulturentwicklung in diesen Landern war ihre iiberaus groBe
Fruchtbarkeit, \vodurch friilizeitig Verdichtung der Bevdlkerung,
Teilung der Arbeit und Gliederung in Stiinde veranlaBt wurde.
Dasselbe gilt fiir das Pandschab und das Gangesland in Indien.

Die hamitischen Agypter.
I. Zur Geographie Agyptens.

1. Lage und allgemeiner Charakter des Landes. Agjpten
hieB und heiBt das Riltal mit den begleitenden Bergziigen vom
Katarakte bei Assuan an bis zur Miindung des Stromes. Zwischen
der Libyschen und der Arabischen IViiste, dem 'Meere un‘d dem
letzten Katarakte gelegen, hat- es die denkbar abgeschlossenste Lage;
deshalb hat sieh hier auch eine ganz eigenartige Kultur entwickelt.

2. Physische Beschreibung und Einteilung des Landes.
Agjpten, das schmalste Land der Erde, hat im allgemeinen ein nur
15 bis 18 km breites Kulturgebiet, das an Flaehenraum Tirol
gleichkommt. Da das Land, in der Zone der Passatwinde gelegen,
nur sehr wenig Riederschlage erlialt, berulit seine Fruchtbarkeit
einzig und allein auf dem Nil, der es infolge der tropischen Regen-
girsse alljahrlich iibersclnvemmt und dadurch befruchtet. Herodot
(5, Jahrh.) nennt daher mit Redit Agypten ein Geschenk des Kils.
Der Strom spaltet sich unterhalb Kairo in mehrere Arme, die ein
groBes Deltaland einschlieBen; von ilinen sind heutzutage infolge
Versandung nur zwei von Bedeutung, wahrend im Altertume sielvcn
groBere Miindungsarme unterschieden wurden.



-Die Agyptcr.

J)as Land zerfiel in Ober- und Unteraggpten, jedes \vieder in
eine Anzahl Gane; das erstere reichte nordlich bis unterhalb dee
Faijums, des einzigen fruchtbaren Landstriches abseits des Niltales.
Die Ilanptstadt Oberagyptens war Theben, die Unteragyptens
Memphis, im Delta gewann Sais die hervorragendste Bedeutung.

II. Die Geschichte der Agypter.
A. Die Quellen.

Dali die Geschichte der Agypter bis ins 4. Jahrtausend v. Ohr.
znriick verfolgt werden kann, ist dnrch ihre friihe Kenntnis der
Schrift sowie dnrch die Erhaltung zahlreicher Denkmaler bedingt.

1. Die agvptische Schrift. a) Dir Charakter. Den Agjptern
verdanken wir die Erfindung der Buchstabenschrift, eine der
grofiten menschlichen Taten iiberhaupt. Ihre Schrift, die wir mit
griechischem Worte Uieroghjplien nennen, finden wir schon auf den
altesten Denkmalern als Buchstabensehrift ausgebildet. Ihrem Ur-
sprunge nach ist sie eine Bilderschrift, indem man anfangs den
Gegenstand, den man meinte, dnrch das entsprechende Abbild
bezeichnete. Eine Erinnerung daran ist wohl der Uinstand, daB
manche Hieroglyphen zur Bezeichnung eines ganzen Wortes (Ideo-
gramme), manche zur Bezeichnung von Silben (sgllabare Zeichen)
ver\vendet Averden. Buchstabenzeichen gibt es 24; die Gesamtzald
der Hieroglyphen ist aber sehr grofi.

Wahrend die Agypter die als Scliriftzeichen gebrauchten Bilder
auf den Denkmalern stets genau darstellten, kiirzten sie dieeelben
fiir das gewohnliche Schreiben auf Papgrus, einem Schreibmateriale,
das sie aus den Fasem der Papyrusstaude gewannen, bedeutend
ab. Diese Schriftzeichen werden kieratische genannt. Dnrch noch
weitere Abkiirzung entstand die demotische Schrift.

b) Dire Entzifferung. Da das Verstandnis der IIieroglyphen
wahrend der romischen Kaiserzeit verloren ging, muBte der
Schliissel hiezu erst wieder gefunden werden. Die Geschichte dieser
Entzifferung kniipft an die Eroberung Agyptens durch bTapoleon
(1198 und 1Y99) an; damals wurde niimlich der beriihmte Basalt-
block von Kosette gefunden, der ein Dekret zu Ehren eines agyp-
tischen Konigs in griechischer, in Ilieroglyphen- und in deinotischer
Schrift enthalt. Den Ausgangspunkt fiir die Entratselung bildeten
die in langlichen Ringen eingeschlossenen Zeichen, in denen man
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Koiiigsnaineu erkannte. Der Vater der Agvptologie ist der Eranzose
Champollionj nach ihm leisteben auf diesem Gebiete besonders Iier-
vorragendes die Deutsehen Lepsius, Brugsch und Erman.

2. Die Denkinaler. Ilire auBerordentlich groBe Anzahl besteht
hauptsachlich aus Grdbern und Tempeln, die in iiberreiccher Weise
mit Inschriften, wesentlich religiosen Inhalta, versehen sind. Dazu
kommt eine groBe Menge Papyrusrollen.

B. Uberblick iiber die agyptische Geschichte.

Da die Agvpter nach den Regi erungsj ahren ihrer Konige
reclmen und keine Ara, d. h. keinen festen Ausgangspunkt fiir die
Zahlung der 'Jahre besitzen, fehlt es an einer sicheren Zeitbestim-
mung. Ilire Geschichte zerfiillt in vier Hauptabschnitte: Das alte
Reich von Memphis, das mittlere, das neue (thebanische) Reich
und die Restaurationsherrscliaft.

1. Das alte Reich, spatestena seit 3300 v. Chr.* Es entstand
aus der Vereinigung zahlreicher kleinerer Staaten, die sich wohl
'langere Zeit bekampft hatten, bis endlich ein einziger Staat von
Assuan bis zur Miindung des ISTils entstand. Dieser tritt uns bereits
am Anfange der beglaubigten Geschichte des Landes als ein vollig
durchgebildeter Beamtenstaat entgegen. Der gottlich verehrte Konig
ist Herr iiber Leben und Eigentum seiner ITntertanen und das Land
wird durchaus einheitlich verwaltet. Hur unter solchen Verhalt-
nissen konnten Konige die Pyramičlen, riesige Graber, erbauen
lassen, von denen die groBten, um 2800 erbaut, bei Gize in einer
Gruppe stehen. Um 2160 trat. ein aus Tbeben Stammendes Haus an
die Spitze des Reiches, doch blieb Memphis die Hauptstadt.

2. Das mittlere Reich, etwa seit 2160. Damals erreichte
Agypten seinen Hohepunkt. Eine Unterbrechung erfulir diese Ent-
wicklung um 1700 durch den Einfall der Highsos **, semitischer
Komaden, die Agypten venviisteten und ungefahr 100 Jahre lang
beherrschten.

3. Das neue Reich, mit der Hauptstadt Theben, etwa seit
1580—663. Die Befreiung des Landes ging von Oberagypten aus;
im AnschluB an dieses Ereignis machten die Agypter das Gebiet

* Schon i. J. 4241 (altestes sicheres Jahr der Geschichte) ist in Unter-
iUjUpten das Jahr von 365 Tagen eingefiihrt worden.

** Ilyksos = Hlrtenfiirsten hiefien die Konige dieser semitischen, wahr-
sclieinlich kanaanaischen Stamme.
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bi,s an den Euphrat und die Hordgrenze Svriens fiir 300—400
Jahre von sich abhangig. Diese Eroberangskriege enden unteT
Ramses II. (um 1300) ; nach ihm erlosch der kriegerische Geist
des Pharaonenreiches. Im Laufe des 9. Jahrh. loste sich die Ein-
heit des Reiches auf, die einzelnen Teilfiirstentiimer fielen fremden
Eroberern, im Siiden den Athiopiem* , im Horden den Assyriern,
zur Beute, bis Psammetich die Einbeit und Selbstandigkeit des
Reiches vdederherstellte.

4. Die Restaurationsherrschaft, mit der Hauptstadt Sais,
663—525. In dieser Zeit traten die Grieehen in lebhaftere Be-
ziehungen zn den Agjptern. Die Dnrchstechung der Landenge von
Suez, die bereits Ramses II. begonnen hatte, vvurde damals fort-
gesetzt, doch fand der Kanal selbst erst in spaterer Zeit (S. 34) seine
Vollendung. Infolge der Schlacht bei Pelusium wurde Agjpten eine
persisehe Provinz (525).

C. Die Kultur der Agypter.

1. Die Religion. Urspriingliche Voliesreligion. Wie bei andleren
Haturvolliern, wurzelte auch bei den Agvptem die Religion im
Glauben an zahlreiche, iibervviegend bose Ddmonen, die sich der
Menseh dnrch Zauberspriiche giinstig zu stimmen suchte. Die mach-
t-igsten dieser Geister dachte man sich als Gotter; sie wurden in
jedem Gane unter anderen Kamen verehrt. So war Ptah iirspriing-
lich nur ein Gott des Ganeš von Memphis, Ammon ein Gott des
Ganeš von Theben usw. tlber ihnen standen noch die groBen welt-
regierenden Gotter, die, entsprechend dem klaren Ilimmel Agvp-
tens, als Licht- und Sonnengottheiten aufgefaBt wnrden; als der
hochste galt Ra oder Re.

b) Fortbildung der Religion. Wie der Konig der einzige Ilerr
auf Erden war, so wnrde Ra als d as oberste Haupt der Gotter auf-
gefaBt. IJnter dem Einflusse der Priester erhielten allmahlich fast
a.lle Lokalgotter, so z. B. auch Osiris, die Bedeutung von Lichtgott-
heiten. Dies fiihrte folgerichtig zur Annahme der Gleichheit aller
Gotter und der Existenz eines alTbeherrschenden Sonnengottes, eine
Anschauung, die auf die hoheren Stande beschrankt blieb. Sie gehort
erst dem neuen Reiche an, dessen Hauptstadt Theben war, weshalb
nun auch Ammon der oberste Gott wurde.

* Wir ncnnen Atliiopier die scmitisclien Bewohner von Habeseh; die
Ovieehen nauntcn so die hainitischen Bewohner Nubiens.
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c) Wie die meisten Volker, glaubten auch die Agypter an ei n
Fortleben nach dem Tode, das sie sich als heitere Fortsetzung des
irdischen Lebens dachten. Da sie mein ten, daB die fernere Existenz
des .Menschen von der Erhaltung seines Korpers abhangig sei,
sorgten sie hiefiir best.ens durch Einbalsamierung der Leichen.
Unzahlig viele solcher Mumien sind noch erhalten.

d) Verehrung der Tiere. Die Agvpter verehrten zahlreiche
Tiere, weil sie glaubten, daJ.i in ihnen Gotter ihren Sitz haben
kbnnten. Diese Anschauung ist ein Rest von Fetischbsmus, der in
der Annahme besteht, daB sich die Gotter in bestimmten Gegenstan-
den aufhalten. Deshalb galten aber nicht die rJ'iere selbst als Gotter;
daber haben die Agypter sie nicht nar mit tieriscben, sondem auch
mit Menschenkopfen dargestellt. Die hochste Verehrung genoB der
A pis, der dem Ptah geweihte schwarze Stier zu Mempliis.

2. Die politisehen imd gesellschaftlichen Verhaltnisse. Der
gottlich verehrte Konig* nahin despotische Gewalt iiber Leben und
Eigentum seiner Untertanen in Anspruch. Seit dem neuen Reiche
treten der Krieger- und der Priesterstand besonders hervor; ersterer
und wa.hrscheinlich auch letzterer bildeten einen erblichen Stand.
Einen Kastenzwang aber kannten die Agypter nicht, wenn auch der
Sohn mit Vorliebe dem Berufe des Vaters folgte.

3. Die Literatur. Die Agypter besaBen eine ausgebreitete
poetische und prosaische Literatur. Geschichtlich am wichtigsten
sind ihre astronomischen Kenntnisse. Sie rechneten nach Sonnen-
jahren von 365 Tagen. C. Julius Časar machte dieses Jahr zur
Grundlage der romischen Zeitrechnung, indem er es zu SCS^ATagen
ansetzte und daher jedes vierte Jahr als Schaltjahr erklarte (julia-
nischer Kalender). Da aber damit das Jahr etwas zu grofi ange-
nommen war, wurde auf Veranlassung des Papstes Gregor XIII. im
Jalire 1582 bestimmt, daB von vier aufeinander folgenden Sakular-
jahren nur dasjenige, das durch 400 teilbar ist, ein Schaltjahr sein
solle (gregorianischer Kalender). Diesen Kalender haben wir noch
jetizt; nur die griechische Kirche halt an dem „alten Stile" fest und
ist bereits um 13 Tage hinter unserer Jahresrechnung zuriick, da
sie auch den Ausfall von 10 Tagen im Jahre 1582 nicht annalim.

Die astronomischen Beobachtungen der Agvpter wurden durch
den heitern Ilimmel des Landes begiinstigt und die mathematischen

* Ffir den Konig wurde friihzeitig die Bezeiehnung: „Das GroBe Haus"
(Pharao) iiblich. Vgl. den Ausdruck: „Die Hohe Pforte“.
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Kenntnisse, eiue Vorbedingung zu jenen, durch die Vermessungen
des Landes nach den tjbersdrvvemmungen und die Anlage von
Kanalen zur Verteilung des Wassers ausgebildet.

4. Die bildenden Kiinste. Am meisten wurde die BauTcunst
gepflegt; die beiden iibrigen Kiinste standen wesentlich in ihrem
Dien ste.

a) Die Baukunst. Ra.ch der Gestalt der Kildamme gaben die
Agjpter den Bauwerken Scbiefe Mauern und schufen, dank ihrem
vorziiglichen Baumateriale, riesige, noch in ihren Ruinen bewun-
demswerte Gebaude. Die ausgedehnteste Ruinenstiitte finden wir
an der Stelle Thebens; mehrere arabische Dorfer sind in die alten
Ternpel hineingebaut. Der Idohepunkt der agvptischen Baukunst
fiillt in die Zeit Ramses’ II.

a) Die Tempel. Diese sind der GrdBe und Anlage nach sehr
verschieden. Sie bestehen oft aus mehreren Hofraumen mit und
ohne Saulenumgang; regelmabig findet' sich bei den groberen ein
mit vielen Saulen geschmiickter, flachgedeckter Raum (IIypostyl).
Hiezu kommt als dritter Hauptteil das eigentliche Heiligtum.

Der Art der Ilerstellung nach sind sie teils frei aus Stedn erbaut,
teils in den Belsen gehauen. Zu den ersteren gehoren die Tempel von
Edfu und Karnalc. Der groBe Saal des letzteren ist 90 to lang und
wird von 134 riesigen Saulen getragen, die am oberen Ende des
Kapitals 6 to Durchmesser haben; es sind die gewaltigsten Saulen,
die je im Innern eines Gebiiudes verwendet wurden. Ein Riesen-
tempel war wohl auch das Labgrinth im Faijum; nur wenige Reste
haben sich von ihm erhalten. Das Meisterstuck der agyptischen
Eelsenbaukunst ist der Tempel von Ipsambul. Die schonste Ruinen-
statte finden wir auf der Insel Philae.

[}) Die Ptjramiden. Ihre Zahl betragt imgefahr 70; sie gehoren
dem alten und mittleren Reiche an. Die groBte, das gewaltigstc
Baudenkmal der Erde, hat noch heute an der Grundflache eine
Lange von 228 m und ist 145 to hoch.*

y) Die ObelisTcen. Sie waren dem Sonnengotte geweihte hohe
Spitzsiiulen, gewohnlich aus einem einzigen Blocke gehauen, mit
Hieroglyphen geschmiickt. DasWort ist gebildet von<5(3£Zbg(SpieB).

* Das hochste Baudenkmal in Europa ist der Turm des Ulmer Domes,
161 m hoeh. (Der Stephansturm in Wien ist 137:7 m hoch.) Die Peterskirehe
samt der Kuppel fande in der groBten Pyramidc Platz.
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b) Die Skulptur und Malerei. JveinVolk hat so viole plastisclie
Werke geschaffen wie die Agypter. Auch die Statuen ihrer Gotter
und Konige sind iiberwiegend riesig grob und entbehren daher natur-
gemab eines feineren Gesiehtsausdruckes. Die Kiinstler gaben ihren
Schopfungen absichtlich eine wiirdevolle Haltung, weshalb uns ibre
Darstellungen als steif erscheinen. Von einzelnen Denkmalern sind
zu erwahnen dor grobe Sphinx (Lowenleib mit Menschenkopf) bei
Gize, teilweise aus dem Felsen gehauen, 20 m liocb, das grobte
Skulpturwerk der Erde, und die zwei sogenannten Memnons-Statuen
vor einem Tempel des alten Theben, nocb jetzt 15% m boch, die
einen Konig des neuen Eeiches (um 1400) darstellen.

Von eigentlicber Malerei kann man kaum sprechen; zwar ist
keine Wand und keine Saule ohne farbigen Schmuck, aber diesen
Werken feblt durchaus die Schattierung und Perspektive.

5. Abhangigkeit der agvptiselien Kultur von der geograptii-
sclien Natur des Landes. Die scharfe Abgrenzung des Landes gab
der Kultur seiner Bevvohner den Charakter der Gebundenheit. Diese
aubert sich z. B. im despotischen Konigtum und in dem groben Ein-
flusse der Priester, die das Leben des Konigs ebenso streng regelten,
wie das Vorgehen der Arzte bei Krankheiten. Die Notvvendigkeit,
jedes Fleckchen ergiebigen Landes zu beniitzen, machte das Volk
praktisch und ileibig. Der Ackerbau war immer die Grundlage des
agyptisclien Lebens; docli ragte das Volk auch in der Industrie,
z. B. in Glas- und Metallarbeiten, bervor und wurde dadurch ein
Lehrmeister der Phonizier und Griechen. Das ungemein flache
Gestade des Landes am Mittelmeer ist fast: unnahbar und die Flub-
miindungen sind mit Barren verseben; die Agjrpter waren daher
niemals ein seefahrendes Volk.

Die Semiten.
Die Semiten, dei'en eigentliehe Ileimat Arabien ist, bewohnten

in der Friihzeit ibrer Gesehichte Vorderasien bis zum westlichen
Randgebirge Irans, mit Ausnahme Kleinasiens und Armeniens. Die
semitischen Kulturvolker des Altertums sind die Babylonier und
Assyrier, Phonizier und Israeliten.
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I. Die Babylonier und Assyrier.
A. Zar Geographie Babyloniens und Assyriens.
1. Die Lage von Mesopotamien, Babylonien und Assyrien.

Mit dem Namen Mesopotamien bezeichneten die Griechen das Land
zwischen Euphrat und Tigris. Babylonia oder Chaldaa* ist das vorri
unteren Drittel der beiden Strome begrenzte Alluvialland, das, einst
ein Teil des Pcrsischen Meerbusens, durch die Ablagerungen der
beiden Strome gebildet wurde. In der Bibel heiBt das Land Sinear.
Assyrien liegt nordlich von Babjlo-nien an beiden Ufern des Tigris.

2. Physische Beschreibung des Landes. Mesopotamien ist im
Norden ein Steppen- und Wiistengebiet mit sehr geringen Nieder-
schlagen; dagegen vvar es im Altertume von der Annaherung der
beiden Strome an infolge der tlbersclivvemmung durch den Euphrat
iiberaus fruchtbar. Diese wird durch die Schneeschmelze in Arme-
nien veranlaBt, die irn Tuni und Juli das Land vreithin zu einem
Sae macht; Babylonien ist daher ein Geschenk des Euphrat. Yor-
bedingung fiir diese Fruchtbarkeit war die Regelung des Wasser-
standes durch Anlage von Damrnen und Kanalen, die infolge der
Zerstorung der letzten Reste der alten Kultur durch die Mongolen
im 13. Jahrh. und der Sorglosigkeit der Tiirken in vollstandigen
Verfall geraten sind. Das Land ist heutzutage vrogen der herr-
schenden Fieberluft und der vielen Siimpfe teihveise fast unzu-
ganglich.

3. Die gesehiebtliehe Bedeutung Babyloniens; Stiidte. Als
einziges groBeres Tiefland im Westen Asiena ist Babylonien das
physische sowie, dank seiner Fruchtbarkeit und gunstigen Lage, auch
das geschichtliche Zentrum Vorderasiens; es war daher Mittelpunkt
aller groBeren Reiche des Orients (des Babjdonischen, Persischen,
Mazedonischen, Parthischen und Keupersischen), deren Hauptstadte
an der Stelle der ersten Annaherung der beiden Strome lagen. Von
hier strahlte die Kultur nach allen Richtungen aus, sowie umgekehrt
die Nachbarvolker nach dem Besitze des Tieflandes strebten.

Die Hauptstadt Babvloniens war Bdbel — Pforte Gottesi,
griechisch Babplon, an beiden Ufern des Euphrat gelegen; in der
stark befestigten Stadt gab es zahlreiche Tempel mit vielen Priestern.

* Dd' Name „Ohaldaer“ liozeidmet cine um 1(K>0 eingewandei'te eemitiselie
Beviilkerung, \velche die Herrsehaft flber das ganze Land gewann.
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Die Hauptstadt Assyriens, ebenfalls eine starke Festung, heiiit in
den Inschriften Ninua, in der Bibel Ninive, bei den Griechen Ninos;
sie lag am Tigris und hatte nur politische Bedeutung.

B. Die Geschichte der Babylonier und Assyrier.
1. Die Quellen.

Die ivichtigsten Quellen sind die einheimischen Inschriften, dic
in der sogenannten Keilschrift auf Tafelchen, seltener auf Prismen
oder Zylindern attsTon, abgefaBt sind. Fiir die assyrische Geschichte
wurden die Ausgrabnngen maBgebend, die Botta und Layard um die
Mitte des 19. Jahrli. an der Stelle Ninives vornalimen. Spater vvurden
auch die Buinen Babyloniens durchforscht, tvodurch dessen alteste
Geschichte gleichfalls auf eine gesicherte Grundlage gestellt ward.

a) Die Keilschrift. Sie hat deshalb diesen Kamen, weil sie aus
keilformigen, verschiedenartig zusammengestellten Zeichen besteht.
Sie wurde von der altesten Bevolkerung des siidlichen Babyloniens,
den nichtsemitischen Sumerern*, die also das alteste asiatische
Kulturvolk sind, erfunden und spater von der altesten semitischen
Bevolkerung Sinears, den AMcadiem, iibernommen.** die Keil¬
schrift, urspriinglich eine Bilderschrift, zerfallt in die babylonisch-
assyrischeJ die elamitische oder susische und die persische. Die
babylonisch-assyrische besteht aus Wort- und Silbenzeichen, dic
persische ist, wenigstens vorherrschend, eine Buchstabemchvift.
Beide Arten sind jetzt im vvesentlichen entziffert, -was bei der ela-
mitischen bisher nicht gelungen ist.

b) Zur Geschichte der Keilschriftentzifferung. Diese ging
von der einfachsten, der persiscben, Keilschrift aus und wurde in
ahnlicher Weise, wie die Hieroglyphen durch den Stein von Rosette,
durch die meist in allen drei Schriftarten und Sprachen abgefaBten
Inschriften der persischen Konige ermoglicht. Die erste sichere Ent-
ratselung der persischen Inschriften verdanken wir dem deutschen

* In den Inschriften heifit Sumer das sudliche, Akkad das nordliehe Baby-
lonien. Die ethnographische Stellung der Sumerer ist uns unbekannt.

** Zur Erklarung des Gesagten diene: Die Sumerer stellten den Himmel
(an) unter dem Bilde eines Sternes dar, gebrauchten dasselbe Zeichen aber aueli
fiir die Silbe an iiberhaupt (vgl. unsere Rebusschrift). Die semitischen Baby-
lonier bezeiehneten die Silbe an in ihrer Sprache in derselben Weise, lasen aber
schamuh, wenn es „Himmel“ bedeutete.
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Gelehrten Grotefend; ikm gelang es namlich, in zwei kleineren In-
schriften die Namen Darius, Xerxes und Ilystaspes richtig zu be-
stimmen (1802). Unabhangig von ilirn entratselte der Englander
Raiulinson den in persisclier Keilsclirift abgefabten Teil der 400
Zeilen iangen dreisprachigen Inschrift vom Berge Behistan, die den
Sieg des Konigs Darius 1. iiber seine Eeinde preist. Durch die Ver-
gleicbung mit den persischen bestimmte Ravvlinson auch die baby-
lonisch-assyriscben Zieichen der groben Inschrift und mufi daher als
der Begriinder der Assijriolotjie bezeiclmet werden.

2. Das Altbabylonische Reich, um 3000 bis um 1900.
Auch hier entstand ein groBeres Reich durch die Vereinigung

zahlreicher kleiner Staaten, von deren einstigem Dasein die Scliutt-
hiigel Zeugnis ablegen, welche die Namen der Stadte und der
Konige aufbewahrt liaben. Da im Alluviallande das Steinmaterial
felilte, wurden die Bauten aus Lehmziegeln aufgefuhrt; als jene
allmahlich zusammenstiirzten, wurde ein schiitzender Mantel um
zahlreiche Inschriften gebreitet, die tieihveise noch der sumerischen
Zeit und demAnfange des 3. .Tahrtausends angehoren.Im Gegensatze
zu Agypten bestanden in Sinear niemals fiir langere Zeit geordnete
Herrschaften, vielmehr tragen sie alle einen voriibergehenden Cha-
rakter. Um das Jahr 1930 war der Semite Chammurabi Konig von
ganz Sinear, dessen Hauptstadt damals Babylon war; seine beriihmte
Gesetzgebung blieb fast 2000 Jakre lang in Kraft. Seit Chammurabi
stirbt das Sumerische allmahlich ab.

3. Die Geschichte Assyriens, etwa von 2000 bis 606.
a) Ninus und Semiramis. Die Inschriften wissen nichts von

den griechischen Berichten iiber Kriegsziige des Konigs Ninus und
der Konigin Semiramis am Beginne der assyrischen Geschichte. Der
erstere ist der Ileros eponvmos der Stadt Ninive (Ninus). Eine
assyrische Konigin Semiramis lebte um 800; dadurcli, daB sie
wahrend der Minderj ahrigkeit ihres Sohnes zahlreiche Kriege
fiihren lieB, veranlaBte sie die Sage von jener iilteren Semiramis.

b) Die Griindung und Bliite des Reiehes. Um 2000 sind die
iiltesten Ilerrscher Assyriens nachweisbar; sie residierten in Assur,
siidlich von Ninive, das erst spater die Hauptstadt wurde. Zwischen
Assyrien und Babvlonien brachen vviederholt Kampfe aus, die mit
der Unterwerfung des letzteren endeten. Seit dem 9. Jahrh. regierte
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in Assyrien bis zum Untergango dos Reiches cino Roike kriegerischer
Konige, die namentlich durch die Unterwerfung der kleinen Staaten
in Sjrien das erste asiatische Weltreich , namlick das assyrische,
begriindeten. Dieses umfaBte zur Zeit seiner groBten Ausdelmung
ganz Vorderasien, mit Ausnahme des \vestlichen Kleinasien, das
westliche Iran und flir kurze Zeit auch Unteragypten. Kem Volk
hat die unterworfenen Eeinde so grausam behandelt wie dieAssyrier;
die eroberten Stadte wurden scbonungslos zerstort, die gefangenen
Krieger martervoll getotet. Diese iiber 200 Jahre andauemden
Kriegszuge haben die Widerstandskraft der syrischen Volker fiir
immer gebrochen, so dafi sie nie melir ikre Selbstandigkeit gewannen.

c) Der Sturz des Reiches. Endlich erlag das Reich, das solange
die GeiBel der Volker gewesen war, dem vereinigten Angriffe der
Meder und Babglonier, nackdem es durck die nomadischen Scgthen
angeblich iiber 20 Jahre lang verheert worden war. Der Sturz des
Reiches und die vollige Zerstorung Niuives erfolgten im Jahre 600.
Eine so vollstandige Vemichtung einer GroBstadt fiir immer ist
kaum ein zweitesmal vorgekommen.

4. Das Neubabylonische Reich, von 606 bis 539.
Die Sieger teilten das gestiirzte Reich in der Weise, daB der

Tigris die Grenze zwischen dem Babylonischen und dem Medischen
Reiche wurde. Der groBte Herrscher und eigentliche Begriinder des
Babylonischen Reiches, der zweiten asiatischen GroBmacht, ist der
zweite Konig Nebukadnezar Id. (604—562), der auch, da alle in
den Ruinen Babels gefundenen Ziegelinschriften seinen Kamen ent-
halten,* als Keugriinder dieser Stadt betrachtet werden muB. Dem
Babylonischen Reiche machte Gyrus, der Begriinder des Persischen
'Reiches, durch die Einnahme Babels ein Ende (539). An Stclle der
semitischen Vorherrschaft in Asien trat die indogermanische.

G. Die Kultur der Babylonier und Assyrier.
Die Assyrier, die nur dialektisch von den Babyloniem ver-

scliieden sind, nahmen die in Babvlonien aus sumerischen und semi¬
tischen Bestandteilen entwickelte Mischkultur in sich auf; sie ist
im vesentlicben von der agyptischen unabhangig.

* Nebukadnezar lieB verfallene Tempel vviederherstellen, neue erbauen, die
Befestigung Babels erneuern und verstiirken, Kanille bauen, fiir seine aus Medien
stammende Gemahlin die beriihmten „Hiingenden Giirten" erriehten usw.
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1. Die Religion. Almlich wio die &gyymt, glaubten audi die
Sumerer und alteren Semiten an zahlreiche bose Geistier, gegen die
man sich durch Zauberspriiche schiitzte. tlber ihnen standen die
eigentlichen Gotter und Gottinnen; sie wurden im allgemeinen als
Baal und Baalal (Herr und IJerrin) bezeichnet. Je nach dem
wechselnden tlbergeivichte der einzelnen Stiidte gewannen deren
Gotter die Bedeutung von Beiehsgottheiten; so erlangte z. B. seit
Ohammurabi der Stadtgott von Babel Marduh den hochsten Rang,
wie spater in Assjrien der kriegerische Assur. Imrner mehr wurden
die Gestirne als Gottlieiten verehrt. Aus der Deber der Opfertiere
wurde geweissagt, ein Gebrauch, den spater die Griechen und
Etrusker annahinen; an ein Fortleben nach dem Tode glaubte
man niclit.

2. Die Literatur, a) Die Poesie. Ani wichtigsten sind die auf-
gefundenen Brucbstiicke epischer Gedichte, die Gotitermythen und
die Entstehung der Welt behandeln; darunt.er wurde am bekannte-
steri die Episode iiber die Siindflut, die bis auf Einzelheiten mit dem
biblischen Berichte iibereinstimmt. Eine Darstellung in gebundener
Sprache liatten sie nicht; nur ein gewisser Parallelismus der Ge-
danken ist iliren poetischen Stiicken, wie den agyptisclien, eigen-
tiimlich, d. h. derselbe Gedanke kommt in.zwei gleichmabig ge-
bauten Satzen zurn Ausdrucke.

b) Die Prosa. Die Babjdonier hbertrafen durch ilire astronomi-
schen Kentnisse sogar die Agjrpter; sie berechneten bereits Sonnen-
und Mondesfinsternisse voraus, das ganze Altertum lernte von ihnen
in dieser \Vissenschaft. Durch den Walm, dah das Schicksal der
Menschen aus der Stellung der Planeten erkannt werden konne,
wurden sie die Urheber der Astrologih. Von ihnen stammen die zwolf
Zeichen des Tierkreises, die Einteilung des Monates in Wochen und
die Benennung der Tage nach Sonne, Mond und den fiinf Planeten.
Trager der Bildung waren die Priester.

3. Die bildenden Kiinste. Die babylonisch-assyrischen Lei-
stungen auf diesem Gebiete iverden von den agyptischen an Weii
bei weitem iibertroffen.

a) Die Bauhunst. Wegen Mangels an Hausteinen bauten sie mit
Ziegeln, die teils an der Luft getrocknet, teils im I’euer gebrannt
vrarden. Dieses armliche Material veranlaBte sie, ilire Gebaude mit
Metallplatten, bunten Steinen oiler emaillierten Ziegeln zu verzieren ;
so kamen sie auf das Svstein der WandverTcleidung. Eamentlich gi lt
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dies von deii babylonisdben Bauten, wahrend die assyriscben wogen
der groBeren Nahe des Gebirges mit reliefgeschmiickten Kalkstein-
platten verziert sind. Ihre wicbtigsten Bauten sind Ternpel und
Paldste. Bei Babjlon ist der Schutthiigel des Birs Nimrod (arabiscb,
Nimrodturm) erbalten, der von einem sieben Stockwerke boben
Stufentempel herriihrt. Auf der Statte Ninives wurde ein Konigs-
palast aufgedeckt, der nur ein Stockwerk batte, gleicbwobl ungefabr
16 m bocb war.

b) Die Plastik und Malerei. AuBer den friilier genannten
Platten wurden in Ninive riesige pbantastische Skulpturen, die
gefliigelte Stiere mit bartigen Menschenkopfen darstellen, bei den
Toreingangen gefunden; sie stellen Schutzgotter des Hauses dar.
Eine selbstandige Malerei hatten die Babjlonier und Assjrier nicbt.

4. Die materielle Kultur. Babvlonien \var beriibmt wegen
seiner bocbentvviekelten Kunstindustrie (namentlicb in Weberei,
Stickerei und Aletallarbeiten) und seines bliibenden Handels. Es
wurde dadureh Ausgangspunkt des antiken Mali- und Geiuichts-
sgstems, das sich einerseits naeb Persien, anderseits nacb Griecben-
land und Italien verbreitete.

Diesem Systeme liegt die sexagesimale B,ecbnungsweise zu-
grunde, abnlicli wie dem metriseben die dezimale. ISTocb teilen wir
nacb babjdoniscbem Vorgange den Kreis in 360 Teile (Grade), die
Stmide in 60 Minuten, die Minute in 60 Sekunden. Die zwolf Mond-
umlaufe zu je 30 Tagen, die ungefabr das Jahr ausfullen, diirften
den AnstoB zu diesem Svsteme gegeben haben.

Im Gewicht unterscbieden die Babylonier das leicbte und das
scbwere Talent , ersteres 30- 3 kg, letzteres 60-6 kg schwer; jedes
zerfiel in 60 Minen, was die Griechen nachabmten. Bedeutend
leichter waren das Gold- und das Silbertalent; mit der Einfiihrung
gesonderter Gewicbte fur die beiden Edelnietalle war die erste
Geldivahrung geschaffen, wozu sich jene wegen der Seltenheit ihres
Vorkommens, ihrer Dauerbaftigkeit und leicliten Teilbarkeit be-
sonders eignen.

II. Die Phonizier.
A. Zur Geographie Phoniziens.

1. Die Lage und physisehe Beschatfenheit des Landes. Man
verstebt unter Phonizien den mittleren Teil des sgrischen Kiisten-
striches samt dein westlichen Abbange des Libanon (mit Gipfeln iiber
3000 m Hohe) und seiner niichsten nordlicben Eortsetzung. Es ist
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das Abfallsland des Libanon mit einer schmalen Kustenebene, die
durch vorspringende Berge in einzelne Abschnitte geteilt wird. Der
Libanon lieferte vortreffliches Bauholz, namentlich Zedern und
Ziypressen, ferner Eisen und Kupfer. Die Kiiste ist weder reicli
gegliedert nocli durch eine groBere Anzahl vorziiglicher Hafen aus-
gezeichnet; trotzdem sind die Phonizier das hervormgendste Seevolk
des alten Orients geworden.

2. Einfliisse des Landes auf die Seetiichtigkeit des Volkes.
Bestimmend hiefiir waren: a,) der Reichtum des Meeres an Fischen;
b) das im Riicken aufsteigende Gebirge wies die Bewohner auf die
See hin (vgl. Dalmatien, iSTorvvegen); c) die durch Bergvorspriinge
voneinander getrennten Teile der Kustenebcne komnten besser zur
See erreicht werden; d) die Niihe Cyperns, das vom Libanon aus
sichtbar ist, lud zum Besuche ein. Dazu kamen noch e) die Anlage
des Volkes; f) die hohe Entwicklung seiner rnateriellen Kultur, die
Absatzgebiete brauchte, und g) die Lage zwischen deri beiden
groBten Kulturstaaten der dainaligen Zeit, mit denen die Phonizier
auch Karawanenhandel unterhielten.

B. Die Geschichte der Phonizier.
Pa von den einheimischen Quellen sicli nur selir wenige erh alten

liaben und die antiken Schriftsteller erst spat und nur gelegentlich
aufPhbnizienBezug nehrnen, ist eine zusammenhdngende Geschichte
dieses Volkes, das sich durch keine kriegerischen GroBtaten hervor-
getan hat, nicht mbglich. Die reiclien phonizischen Handelsstadte
bildeten kleine selbstandige Staaten, von denen in altierer Zeit Sidon,
die alteste uns bekannte Seestadt, in spiiterer Tyrus die grbBte Be-
deutung hatte. Demnach besaB auch in der Zeit von 1400—1100
Sidon, von da an Tvrus den Vorrang unter den phonizischen Stadten.
Seitdem Syrien das Eroberungsziel fremder Konige geworden war,
verloren die Phonizier ihre nationale Unabhangigkeit zuerst an die
Agypter, dann nacheinander an die Assyrier, Babylonier, Perser
und Alexander den GroBen.

Die phonizische Kolonisation. Die Phonizier sind das erste
Volk, das Kolonien aussandte. Diese waren in der Regel nur Fak-
toreien, wie sie z. B. heutzutage groBe europaische ILandelshauser an
der Westkiiste Afrika,s besitzen; in besonders ertragnisreichen Ge-
genden (ISTordafrika, Siidspanien) griindeten sie auch eigentliche
Pflanzstadte, d. h. dauernde hliederlassungen.

Zoohe,Geschichte des Altertums. 2
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Sckon im 15.<Tahrk. stanci ikre Sckiffakrt in kolier Blute. Vom
kupierreichen Cgpern aus besuckten sie lilbodus und deknten dami
allmaklick ikre Eahrten iiber alle Lnseln und Kiistengegenden des
Archipeis aus. Von liier aus befuliren sie einerseits das Bchwarze
Meer, anderseits das westiiche Becken des Mittelmeeres und griin-
deten auf Bizilien und Bardinien, in Nordafrika und Sudspan-ien
Eiederiassungen. JSI amentlick wicktig wurde das im 9. J akril, ge-
griindete Karthago, das selbst cvieder eine Beike von Kolonien ins
Leben riei. Allmahlick, etwa seit dem 18. J akrk., \vurden die Pko-
nizier von den Grieeken aus dem ostlicken, spliter von diesen und
den Bomern auck aus dem westlicken Becken des Mittelmeeres ver-
drangt. Deskalb ersckeinen sie bei Homer nur mekr als vereinzelte,
iiberaus sckiaue Kaufleute. Ikre l'akrten, bei denen sie sick am Tage
nack der Sonne, in der Eaclit nack dem Polarstern orientierten,
deknten sie bis nack Britannien aus, woker sie das Zimi kolten, das
fiir die Biereitung der Bronze cvichtig war. Leben dem iSeenandel
betrieben sie auck Seeraub. Im allgemeinen tausckten sie gegen die
Erzeugnisse ikrer kockentivickelten Kultur die Naturprodukte der
von iknen besucliten Lander ein.

G. Die Kultur der Phonizier.

1. Die Religion. Diese kennen wir nickt naker; sie ist vielleickt
durck babyloniscken Einliuk zu einem Gestirndienste mit eigen-
artigem Geprage ausgebildet worden. Die einzelnen lokalen Gott-
keiten werden Baal und Baalal genannt. Melkarl, der Baal von
Tjrus, gilt als Mitgriinder der Kolonien, der versengende Soimengott
heiBt Moloch; dieser wurde in Stiergestalt abgebildet und mit Men-
šckenopfem verehrt. Vielleickt entkalt die griechiscke Sage vom
Minotaurus eine Erinnerung daran.

2. Die Verfassung. Die einzelnen Stadte wurden von Konigen
regiert und waren voneinander unabhangig. Die Konigsmackt war
durck den Adel sekr beschrankt. Zur Ausbildung der Despotie
fehlte dem kleinen Volke die erobernde Tatigkeit der Konige.

3. Die materielle Kultur. Wahrend die Phonizier in der Lite¬
ratur und Kunst nichts Ilervorragendes leisteten, war ikre Haupt-
tatigkeit auf moglickste Steigerung der materiellen Kultur gerichtet.
Diese auBert sick in ikrer hochentwickelten Industrie und ihrem
lebhaften Handel. Beriibmt waren ikre Metali- und Glasarbeiten,
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ilire Geivebe, die Purpurfarberei und Schiffbaukunst. 1 tlbrigens
bildeten sie diese Kultur nicht durchaus selbstandig aus, sondem
lernten z. B. die Glas- und Metallarbeiten von den Agyptem, die
Weberei von den Babyloniern; durcli ilire Schiffbaukunst aber
wurden sie die Lehrmedster des ganzen Altertums.

4. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Volkes. Die Plio-
nizier brachten die orientalische Mischkultur an die verschiedenen
Gestadeldnder des Mittelmeeres. So lernten aucli die Grieclien von
ihnen die materiellen Errungenschaften des Orients, wie babjloni-
scbes MaJ3 und Gewiclit, ferner die agyptische Buchstabenscbrift
kennen und erliielten manclie Anregungen auf dem Gebiete der Be-
ligion und der Kunst. Freilicli bleibt es unentscliieden, wieviel
davon ilrnen durcli die Phonizier und wieviel von Kleinasien her
zugekommen ist.

III. Die Israeliten.

A. Zur Geographie Syriens und Palastinas.
1. Die Lage Syriens und Palastinas. Svrien umfaBt das ganze

Gfebiet von Gaza bis zum Euphrat; den siidwestlichen Teil dieses
Landes nannten die Griechen Palastina oder Philistaea, jedenfalls
nack den daselbst seBbaften Pbilistern.

2. Die pliysische Beschreibung des Landes. Es ist ein IIocli -
land, das im westlicben Teile aus Kalkgebirgen bestelit, welche im
Libanon und Antiiibanon die grolite Hohe erreicben; im iibrigen ist
es Hocliebene. In Palastina selbst erreicben nur einzelne Bea'ge
1000 m. Die Eliisse verlaufen zumeist in kurzen Quertalern; die
wenigen groBeren Elussej wie z. B. der Orontes, bilden Langstaler
zwisclien den parallelen Ketten des Gebirgslandes. Gerade nacb
Siiden flieBt der groBte FluB des Landes, der Jordan; er entspringt
im Antiiibanon und miindet im Toten Meere.

Der Jordan teilt Palastina in einen ivestlichen und einen ost-
lichen Teil, wovon der erstere infolge ergiebigerer Mederscblage
viel frucbtbarer und dalier auch geschichtlicli v?icbtiger ist. Die
sclimale Kiistenebene, die im Gegensatze zum Berglande Kanaan,
d. i. Kiederland, heiBt, wird von einer einformigen, hafenlosen
Diinenkiiste begrenzt; den einzigen brauchbaren Hafen hat Joppe.

3. Die Einteilung Palastinas. Das West-Jordanland zerfiel in
die Landschaften Judaea mit der ITauptstadt Jerusalem, Samaria
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mit Sichem, der alteren, und Samaria, der jiingeren ILauptstadt, und
in Galilaea mit der Stadt- Nazareth.

4. Die geschichtliehe Bedeuiung Svricns. Diese besteht liaupt-
sachlich darin, daJB liier aus agvptischen und babylonischen Bestand-
teilen eine Mischkultur entstand (S. 19). Beispiele hiefiir sind die
Darstellung syrischer Gottheiten mit Ticrkopfen und die Unrvvand-
lung des agyptischen 8phinx, der hier die phantastiischen Fliigel der
Mischgestalten von Ninive bekam und ala weiblich gedaclit Avurde;
so lernten sie die Griechen kennen.

B. Die Geschichte der Israeliten.

Name des Volkes; (juellen. Der Name Israeliten (= Streiter
Gottes) ist der eigentliclie Nationalname; Ilebraer, d. h. die Ein-
gewandei*ten, vvurden sie von der alteren Bevolkerung des Landes
genannt; die viel jiingere Bezeichnung Juden ist vom Namen des
Stammes Juda abgeleitet. Sie sind das einzige Volk des Altertums,
das sicli erhalten bat und dcssen Geschichte wir in der Zeit vor der
Staatengrlindung zuriick verfolg'en kbnnen.

Die Hauptquelle bilden die biblischen Schriften des Alton
Bundes, deren Inhalt durch die Ergebnisse der Assyriologie vielfach
bestatigt wird.

1. Von den Anfangen des Volkes bis zur Eroberung Palastinas;
die Zeit der Patriarchen, etwa von 2000 bis um 1300.

Um 2000 zog Abraham an der Spitze eines Stammes, der im
Ubergange aus dem Nomaden- zrnu sehhaften Leben begriffon war,
aus Ur nach Palastina und behauptete das Land, das von Stammen
der semitischen Kanaanaer bewohnt war, gegen babylonische und
elamitische Fiirsten. Tlim folgten als Fiihrer des Stammes Isaak
und Jakob. Infolge einer ILungersnot zog Jakob mit seinen Leuten
nach Agypten, wo er sich im Lande Gosen, das man im bstlichen
Deltalande sucht, niederlieB. Wegen der Frondienste, mit denen die
Pharaone sie bedriickten, verlieBen sie unter Moses’ Fiihrung das
Land, entgingen den Nachstellungen der Agypter, litten in der
Wiiste vielfach Not, erhielten hier die Gesetzgebung vom Berge
Sinai, eroberten noch unter der Fiihrung des Moses das Ost-
Jordanland und brachen nach dessen Tode iiber <len Jordan in das
gelobte, d. h. verheiBene, Land ein.
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2. Von der Eroberung Kanaans bis zur Errichtung der Monarchie;
die Zeit der Eichter, etwa von 1300 bis ungefahr 1000.

In mulievollen Kampfen bemachtigten sich die Israeliten des
West-Jordanlandes, wo sie sich nach Stammen ansiedelten, die ihren
Ursprung von den Sohnen Jakobs ableiteten. Die Kanaanaer ver-
suchten wiederholt, den eingedrungenen Fremden das Land wieder
zu entreiflen; auBerdem drangten auch andere Stamme, wie z. B. die
maclitigen Moabiter, ins fruchtbare Kulturland. Ans der Gefahr,
von diesen Feinden erdriickt zu werden, wurde das Volk durch
tiichtige Fiihrer, welclic Richter genannt wurden, gerettet. Es war
das lleldenzeitalter des Volkes. Als es aber den vdederbolten An-
griffen der Philister erlag, verlangte es die Einsetzung eines Konigs,
wie ibn andere Volker auch hatten, und veranlaJBte Samuel, den
letzten Ilichter, Saul zum Konige zu salben.

3. Die Konigsherrschaft bis zur Teilung des Staates,
etwa von 1000 bis um 930.

a) Saul. ISTach der gliicklichen Abvvehr der Philister und der
ostlichen bTomadenvolker geriet, er in Streit mit Samuel, der nun
den Hirtenknaben David zinn Ilonige salbte. Im Ilarnpfe mit den
Philistern fand Saul den Tod.

h) David. Er sicherte fiir immer dieUnabhangigkeit desVolkes
von den Philistern und machte den Einfallen der ISTomaden im
Siiden und Osten ein Ende. Den Staat dehnte David bis zum Hoten
Meere und bis zum Libanon aus. Im Innern begriindete er eine
einheit/lichere Staatsordnung, erbob Jerusalcm zur Hauptstadt und
erbaute sich einen Palast auf Zion, dem ostlichen Iliigel der Stadt.
Das Land teilte er in zvvolf Bezirke, an deren Spitze er im Gegen-
satze zur bisherigen palriarchalischenVenvaltung lebnigliche Beamte
stellte. Er umgab sich mit einer I,eibwache.

c) Salomo. Das Hauptinteresse wendete er kostspieligen Bauten,
besondors dem Tempelbau auf Moria, dem nordlichen Teile Zions,
zu und fiihrte eine versclnvenderiscbe Ilofhaltung ein, veshalb er die
Bevolkerung mit Steuern und Frondiensten driickte. Die materielle
Bliite des Beiches suchte er zu heben durch Verbindung mit aus-
wartigen Fiirsten, namentlich mit Hiram, dem Konige von Tyrus,
mit dem gemeinsam er die eintiraglicben Fahrten nach dem Gold-
lande Ophir untemahm. Dadurch fanden auch fremde Gotzendienste
Eingang.
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d) Rehabeam. Da die Klagen des Volkes nicht berucksichtigt
wurden, schritt es zur Selbsthilfe und fiel zum groJJeren Teile vom
Hause Davids ab; nur die siidlichen Stamme Juda, Simeon und ein
Teil von Benjamin blieben ihm treu.

4. Von der Teilung des Staates bis zum Untergange der politischen
Freiheit der Israeliten, etwa von 930 bis 586.

a) Das Reich Israel (um 930—722). Trotz der groBeren Aus-
dehnung kam der nordliche Staat zu keiner inneren Kuhe und fand
friiher seinen Untergang. Bestimmend hiefiir waren die vielen
Kampfe mit den benachbarten Staaten, der Mangel einer Erb-
monarchie, was haufige Thronstreitigkeiten hervorrief, das Ein-
dringen syrischen Gotzendienstes und die dadureh veranlaBte Be-
kampfung der zum Heidentume neigenden Konige durch die Pro-
pheten, namentlich durch Elias (um 870) und seinen Schiller Elisa
(um 850). Durch das Aufstreben der assjrischen Macht wurde das
Band zuerst tributpflichtig gemacht und im Jahre 722 nach der Er-
oberung der Hauptstadt Samaria dem Assyrischen Reiche einver-
leibt; 27.000 Einwohner wurderi in die Gefangenschaft geschleppt
und an ihrer Statt andere angesiedelt, die mit den Restcn der
zuriickgebliebenen Bevolkerung zum Mischvolke der Samariter ver-
schmolzen, das bei den .Juden verhaJBt und verachtet war.

b) Das Reich Juda (um 930—586). Zwar fand auch hier der
Baaldienst Eingang, dennoch behauptete sich auf die Dauer der
Jehovah-Kultus mit seinem Mittelpunkt in Jerusalem. Ebenso blieb
die Krone erblich im Hause Davids, obwohl es an Thronkampfen
gleichfalls nicht fehlte. Auch in Juda entwickelten die Propheten
■eine hervorragende Tatigkeit, so namentlich Jesaja (um 730) und
Jeremia (um 600). JSTachdem Juda zuerst den Assvriem, dann
Kebukadnezar tributpflichtig geworden war, versuclite es mit IJilfe
Agyptens, von Babylonien abzirfallen. Aber Nebuhadnezar eroberte
und zerstorte Jerusalem und fiihrte fast. die ganze Bevolkerung,
darunter etwa 40.000 Envachsene, samt dem geblendeten Konige
Zedekja in die babylonische Gefangenschaft ab (586). Damit endet
die politische Selbstandigkeit der Israeliten. Aber airch in der
Eremde hielt das Volk, getrostet durch die Propheten Ezechiel und
Daniel, an seiner nationalen und religiosen Eigenart fest. Cyrus
gestattete nach der Eroberung Babylons den Israeliten, in ihre
Ileimat zuruckzukehren; auch unter Darius begaben sich viele
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udeder naoh Palastina nnd rmn wurde der Tempe! vollendet (515,
Ende der 70jahrigen Gefangenscbaft). Seitdem rvurde die Bezeich-
mmgJuda. fiir das von dem Volke neu errichteteGemeinwesen ublich.

O. Die Kultur der Israeliten.
1. Die Religion. TTngleicli allen anderenVolkern des Altertums

glaubten die Israeliten an einen einzigen Goti, den sie Jahwe oder
Jehovah nannten. Tnfolgedessen sonderten sie sicb von den iibrigen
Volltem stolz ab, wodurcb sie ikre Eigenart bewabrt haben.

Der Mittelpunkt des Gottesdienstes war der Salomonische
Tempe!, in dem die Bundeslade aufbewahrt war. Gott wurde be-
sonders durcb Gebet nnd Opfer verebrt; letztere waren teils blntige,
teils nnblutige, der Vorgang beim Opfern war genan geregelt. Der
Sabbat war der Gott geweihte Ruhetag, jedes siebente Jabr als
Sabbatjahr und jedes siebenmal siebente als Tubeljabr besonders
gefeiert. AuBerdem hatten die Israeliten drei Hauptfestzeiten: das
Friihlings-, Ernte- und Weinlesefest. Diese Eeste beweisen, daB das
Volk sich hauptsachlich mit dem Ackerbaue beschaftigte; ein
Handelsvolh wurden die Juden erst seit dem Exile.

Der Stamm Levi, dem Moses angebort batte, bildeten den erb-
lichen Priesterstand, das jeweilige Haupt der Eamilie Aarons be-
kleidete die Wiirde des Hohenpriesters.

Bedeutung des Prophetentuins. Die Propbeten waren die
Wachter und Ausleger des Gesetzes; sie belehrten das Volk, daB
Gott besonders durch Reinheit des Herzens verebrt werden wolle,
und drohten ihm durcb den Himveis auf das nahende Verderben,
das ihm die assvriscben und babvlonischen Konige bereiten wiirden.

2. Die Verfassung. Diese muB als Theohratie bezeichnet
werden, da als das eigentliche Oberhaupt des Volkes kraft des mit
ibm abgescblossenen Bundes Jehovah galt. Dadureb war den Aus-
schreitungen des Konigtums eine Schranke gezogen. Auch nacb der
Einfiihrung des Konigtums blieben die patriarcbaliscben Zustande
teilweise besteben, indem sicb die berkommliche Gliederung des
Volkes in Stdmme, Geschlechter und Familien erhielt und deren
ITiiupter oder Alteste im Kriege wie im Erieden als Anfiihrer,
Richter und Ratgeber einen bedeutenden EinfluB ausiibten.

3. Die Literatur, a) Die Poesie. Beim Mangel einer Mythologie
feblt das Epos; um so bedeutender sind die lyrischen und lyrisch-
didaktischen Dichtungen der Israeliten. Rein lyrisch sind die
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Psalmen und das Hohelied, teihveise auch die Werke der Pro-
pheten; lvrisch-didaktisch das Buch Iliob, die Spriiche sowie der
andere Teil der prophetischen Werke. Dem Inhalte nach ist die
Poesie durchaus religios, der Form, nach der babylonischen nahe
verwandt (S. 15).*

b) Die Prosa. Von grober Wichtigkeit sind ilire historischen
Schriften (Pentateuch, Buch der Richter, der Konige usw.). Auf
allen iibrigen Gebieten leisteten sie nichts.

4. Die Kunst. Zur geringen Begabung der Semiten fiir die
Kunst iiberhaupt kommt bei den Juden noch das Verbot, Jehovah
bildlich darzustellen. Daber gelangten bei ihnen weder Skulptur
noch Malerei zur Entwicklung. Aber selbst fiir den Bau des Tempels
auf Moria lieJ3 Salomo Bauleute aus Tyrus kommen, da nach seiner
eigenen Angabe die Juden von der Baukunst nichts verstanden. Der
Tempel bestand aus einem Vorhofe und dem eigentlichen Heilig-
tume, das wieder drei Raunie, und zwar die Vorhalle, das Ileilige
und das Allerheiligste, enthielt. Diese Anlage deutet auf agyptischen
EinfluB. Im Innern waren die Wande mit Zedern- und Zypressen-
liolz vertafelt und mit Gold iiberzogen. Wir erkennen darin die
babylonisch-assyrische Fliichendekoration. (Sjrische Mischkultur.)

Die Bedeutung der Semiten berulit bauptsachlich auf der
Pflege der materiellen Kultur (Industrie und Ilandel). Ilire
niichterne Anlage beweist auch der Umstand, daB sie keine Mytho-
logie besitzen, weshalb ihnen, mit Ausnahme der Babylonier und
Assyrier, das Epos fehlt. Das Drama ist ihnen gleichfalls unbekannt.
Ihre Leistungen auf dem Gebiete des Staates, der Wissenschaft und
Kunst werden von denen der Indogermanen weit iibertroffen.

Anmerleung. Eiinen dritten selbstandigen Kulturkreis in
Vorderasien bildeten im Altertume die Chetiter, die wir zuerst in
Kleinasien finden. Sie \varen weder Semiten noch Indogermanen.
Die zahlreichen Denkmaler, die sie in Kleinasien und JSTordsvrien
hinterlassen haben, sind mit einer eigenartigen Bilderschrift ge-
schmiickt, die der Entratselung harrt. Im 15. Jahrh. errichteten sie
ein groBes Reich, das sich weithin iiber Kleinasien und Nordsvrien
erstreckte, aber im 12. Jahrh. indogermanischen Volkern (Thrakern,
Phrygern, Armeniern) erlag.

* „Auf Gerechtigkeit vmd Eecht gviindet sich dein Thron, Treue und Gnade
gekon dir voraus" (Psalm 88 , 15).
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Die Indogermanen.
Die Einteilung und Bedeutung der Indogermanen.

Indogermanen

Asiatische (Arier) Europaische
.. "... ' ' . • " "" " ■■■■v

Inder, Iranier Griechen, Italiker, Kelten, Germanen, Slawen.
Die Indogermanen, die ihren Namen nach den beiden auBersten

Kulturvolkem dieses Sprachstammes fiihren, traten in der oben
angegebenen Reihenfolge in die Geschichte ein. Die Kultur der
Menschheit beruht ivesentlich auf der Tdtiglceit der Indogermanen,
die freilich die alteren hamitischen und semitischen Errungen-
schaften teilweise in sich aufgenommen haben. Ihrer Naturanlage
nacli sind sie ausgezeichnet durch besonders lebhafte Phantasie, so
daB sie eine reiche Mythologie ausgebildet und groBartige Epen
geschaffen haben. In jener spielt der Kampf der guten Lichtgott-
heiten gegen die verderblichen dunklen Miichte der Einsternis,
Diirre usw. eine groBe Rolle. Ihr Ilauptgott ist der Licht- und
Uimmelsgott Djeus (indisch Djaus, griechisch Zeus, italisch lov—) ;
ilun steht- die Mutter Erde zur Seite, mit der er sich im Regen
vermahlt.

Der alteste Wohnsitz der Indogermanen ist unbekannt; ihre
Ausbreitung, jedenfalls eine Eolge von Mangel an Nahrungsmitteln,
begann um 2500 v. Chr.

Die Verivandtschaft der indogermanischen Sprachen im Wort-
schatze mogen die Worte fiir „Mutter“ veranschaulichen; es sind
dies: indisch mata, griechisch Meter (firjtrjg), lateinisch mater, alt-
slarvisch mati, althochdeutsch muoter.

I. Die Inder.
A. Zur Geographie Indiens.

1. Der Schaiiplatz der indischen Geschichte. Es ist dies
der nordliche Teil Vorderindiens, vom Abhange des Himalaja bis
zum Vindhjagebirge, durchflossen von Indus, Ganges und Brahma-
putra. Deklian eroberten zwar die Inder, machten es aber nicht zu
ihrer dauernden Wohnstatte.

2. Pliysische Geographie des Landes; EinfluG auf die
Geschichte des Volkes, Der steil abfallende Ostrand der IIocli-
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ebene von Tran, der Ilindukusch und der Himalaja sowie die geringe
Kiistenentwicklung Dekhans machen Vorderindien zu einem ab-
geschlossenen Lande (vgl. Agypten). Da iiberdies der groBe Reich-
tum des Landes an allen moglichen FTaturerzeugnissen den Verkehr
mit fremden Volkern entbehrlich erscheinen lieB, blieb die Ent-
miclclung der Inder so ziemlich auf sich selbst angeioiesen.

Die groBe Fnichtbarkeit des Landes beruht auf den reichen
FTiederschlagen, einer Folge des im Sommer wehenden Siidvvest-
monsunes. FTur das abseits gelegene Indusgebiet ist mit Ausnahme
des Pandschab (— Fiinfstromland), das von den fiinf ostlichen Zu-
fliissen des Indus durchflossen wird, teils Steppe, teils Wiiste. Da-
gegen ist das Alluvialland des Ganges von unerschopflicher Frucht-
barkeit; es ist daher auch hauptsachlich die Geburtsstatte der
indischen Kultur.

B. Die Geschichte der Inder.

Die Geschichte der Inder hat fast ausschlieBlich einen Tcultur-
historischen Charakter; denn es fehlt der alteren indischen Literatur
durchaus die Geschichtechreibung und eine irgendwie gesicherte
Ghronologie.

1. Die Inder im Induslande, etwa von 2000 bis um 1300.

Da das Kdbultal allein den Zugang von Iran nach Indien ver-
mittelt, miissen auch die .Arier, wie alle spateren Eroberer, auf
diesem Wege nach Indien gekommen sein. Sie lieBen sich zunachst
im Indusgebiete nieder und verdrangten die schwarzeHrbevolkerung
der Draivida (um 2000).

Hier errichteten die Inder kleine Reiche, an deren Spitze
Konige standen. Ihre religiosen Anschauungen waren damals noch
einfach. Der Ilariptgott ist der Gewittergott Indra, der an Stelle des
Djaus getreten ist; er erschlagt den Drachen Vritra, der die Wolken,
die als milchgebende Kuhe gedacht vverden, geraubt hat. Von einem
machtigen Priesterstande Bndet sich damals keine Špur; noch hat
das Volk einen kriegerischen Charakter.

2. Die Inder im Gangeslande, etwa seit 1300.

In diesem Zeitraume entwickelte sich der ubermdchtige EinfluB
der Religion und der Priester auf das ganze Lehen des Volkes.
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a) Bis zum Auftreten Buddhas, etwa von 1300 bis um 500.

a) Neue Kampfe. In fortgesetzten Kampfen mit derUrbevdlke-
rung bemachtigten sich die Arier allmahlich des Gangeslandes. Es
war das Ileldenzeitalter des Volkes, weshalb diese Kampfe den ge-
sckichtlichen Hintergrund fiir das altere Volksepos der Inder, das
Mahabharata, bilden, wahrend die spateren Kampfe um die Erwer-
bung Dekhans dem jiingeren Rcimajana zugrunde liegen.

j8) A nd ern ng des Volkscharakters. Im schvviilen Gangeslande
erschlaffte das Volk. In dem Lande, in dem alles schnell reift und
schnell zugrunde geht, wurde der Gedanke von der Werilosigkeit
alles Irdischen, a,uch der Arbeit, die Grundlage der Lebensauf-
fassung. Dieser Umschwung auBert sich besonders in der Religion
und im sozialen Leben.

1. ) Die Religion. Die alte heitere Katurreligion wurde hier zur
diisteren Lehre von der Erlosung vom irdischen Leben. Den Inder
qualt aber nicht nur die Last des diesseitigen Lebens, sondern auch
die Furcht vor der Wiedergeburt. Dagegen hilft.nur vollige Abkehr
vom Leben; deslialb sieht der Inder von nun an seine Lebensaufgabe
nicht mebr in der Arbeit und Tatigkeit, sondern in der Bulic.

2. ) Das soziale Leben. Ilieher gehort die Entwicklung des
Kaslensgstems, demzufolge jedem durch die Geburt sein Beruf
umviderruflich angewiesen war. Die vier Kasten waren nach ihrem
Range: der Priesterstand (Brahmanen), der Kriegerstand, der
Ndhrstand, der sich mit Ackerbau und Gewerbe beschaftigte, und
der dienende Stand, dem die unterworfeneUrbevblkerung angehorte.

Gegen diese trostlosen Verhaltnisse, mit denen auch despotische
Macht der zahlreichen Konige verbunden war, erhob sich Buddha,
der groBte Sohn seines Volkes.

b) Der Buddhismus.

a) Aus dem T eliču Buddhas. Er war der Sohn eines reichen
Grundbesitzers und hatte eine genuBreiche Jugendzeit verlebt. Un-
gefahr 30 Jahre alt, traf er auf vier Spazierfahrten einen hilflosen
Greis, einen kranken Mann, einen Toten und einen Monch; diesen
als Bild der Erlpsung. ILiedurch erschiittert, zog er sich in die Ein-
samkeit zuriick, um iiber die Beseitigung alles Unheils in der Welt
nachzudenken. Kach sechsjahrigen BuBiibungen kam ihm die Er-
leuchtung; er wurde daher von seinen Jiingern Buddha (= der
Erkennende) genannt. Er starb um das Jahr 480.
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P) Buddhas Lehre. Buddha hielt an der Anschauung von der
Kichtigkeit alles Irdischen fest. Er verlangte von seinen Anhangern,
daB sie durch ein vrohltatiges Leben zur Milderung des Leides bei-
tragen, wogegen er die BuBiibungen der Brahmanen verwarf. Als
das hochste Ziel bezeichnete er das Nirivana (= Verloschen) ; er
verstand darunter das Eingelien des Geistes zur vollen Kuhe, die
kein Fiirchten und kein Hoffen mehr kennt. Uns erscheint es als
ein dumpfes Idiribriiten, das die Arbeit und daher auch jeden Eort-
schritt ausschlieBt. Dieses Ziel konnten nur die Mdnehe erreichen,
die sich von der Welt ganz zuriickzogen. Jedem war es gestattet,
Monch zu werden, und so bob Buddha fiir seine Gemeinde die
Kasteneinrichtung auf.

Die rasche Verbreitung des Buddhismus veranlaBte die Brah-
manen zu Anderungen ihrer Lehre.

c) Der neuere Brahmanismus, etwa seit 500.
Um ilire Stellung zu behaupten, grilien die Brahmanen die zwei

vom Volke besonders verehrten Gotter Vischnu und Siwa heraus und
stellten sie mit ihrem Hauptgotte Bralima zu einer Dreieinigkeit
(Trimurti) zusammen in der Art, daB Brahma als Schopfer, Vischnu
als Erhalter und Siwa als Zerstorer alles Seins galt. IJiedrrrch sowie
durch die Verfolgung des Buddhismus gelang es den Brahmanen,
diese Lehre in Vorderindien auszurotten.

C. Die Literatur.
Kein Volk Asiens besitzt eine so wertvolle Literatur wie die

Inder. Die Sprache ihrer klassischen Literatur ist das Sanskrit, das
zum Teil die a1 testen Eormen des Indogermanischen erhalten hat.

1. Die Poesie. Uber die groBen Epen s. S. 27. Die Lyrik schuf
IIymnen zu Ehren der Gotter, wovon uns noch Proben in den Veden,
der Bibel der Inder, erhalten sind. Die altesten dieser Hymnen,
spiitestens um 1500 entstanden, sind die altesten litorarischen Denk-
maler der Indogermanen iiberhaupt. Unter den asiatischen Volkern
bildeten allein die Inder das Drama aus, als dessen groBterVertreter
Kalidasa gilt, dessen Lebenszeit nicht fest-gestellt ist.

2. Die Prosa. Ilire kulturgeschichtlich \vichtigste Tat schufen
die Inder auf dem Gebiete der Mathematik; von ihnen stainmt
namlich der Gedanke, den Wert der Zahlen durch die Stellung der
Ziffern auszudriicken. Wir nennen die Ziffern arabisclie, weil sie
uns durch die Vermittlung der Araber zugekommen sind.



Die Iranier. 29

D. Die Kunst.

Die indische Kunst beginnt erst mit dem Buddhismus; bei der
Gleichformigkeit des Stiles und dem llangel jeder Zeitangabe isifl
es aber unmoglich, das Alter der Denkmaler naher zu bestimmen.

1. Die Daukunst. Von allen iibrigen Stilen unterscheidet sicli
der indische durch Willkur und Gesetzlosigkeit. Die wichtigsten
Denkmaler sind dieTempel, die teils Frei-, teils Grottenbauten sind.
Die Freibauten lieiben Pagoden. Sie bilden einen mit Mauern um-
gebenen Hain, der verschiedene heilige Gebaude umschliefit. Die
Mauer tragt an den Ecken und iiber den Eingangen holie Turine in
der Eorm von Stufenpvramiden. Der bedeutendste Grottenbau ist
der Kailasa in Ellora, wo ein ganzer Berg zu ober- und unterirdi-
schen Eelsbauten (Tempel und Einsiedlerwolmungen) umgestaltet
ist. Von den unterirdischen Grottenbauten sind ain bekanntesten die
Tempel der Insel Elephanta.

2. Die Plastik und Malerei. Das phantastischeWesen der Inder
iiuBert sicli namentlich darin, dab sie ihre Gotter mit mehreren
Kopfen und Armen darstellen. Entsprechend dem Volkscharakter
zeigen die Gestalten keine Muskeln und keinen Knoclienbau und
macben dalier den Eiudruck des Weiclilichen und Sclilaffen.

II. Die Iranier.

Zur Geographie Iran s.
Iran ist die Idochebene zwischen dem Kaspischen und Arabi-

schen Meere, dem Tigris und Indus; es steigt im Innern zu Stufen
von 1500—1800 m an und ist von maclitigen Bandgebirgen um-
geben, die 4000—6000 m erreichen. Weil die Mitte des Landes von
Wiisten eingenommen wird, waren der Westen und der Osten des
Landes, wie auch lieutzutage, meistens politisch getrennt. Die wich-
tigsten Landschaften liegen im Nordosten und im Westen; es sind
dies Baktrien, Medien und Persien.

Unter Baktrien versteht man die iiberaus fruchtbare Talebene,
die der Oxus (Arnu) nach seinem Austritt aus dem Gebirge durch-
fliebt. Medien, mit der Hauptstadt Ekbatana, liegt im nordwest-
lichen Iran, siidostlich davon Persien, dessen Hauptstadt die Grie-
chen Persepolis nannten.
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A. Die Baktrer.
1. Zoroaster umi das Avesta. Die Bedeutung der Baktrer liegt

auf religidsem Gebiete. Denn von ihnen aus verbreitete sicli dio
Religion des Zarathustra (arisch = Goldglanz, griecbisch = Zoro¬
aster) zu den anderen iranischen Volkern. Er lebte vielleicbt. um
000 v. Chr. Die Kenntnis seiner Lelire schopfen wir aus dem Avesta,
der Bibel der Iranier, dessen Inhalt in mjthologischen Teilen, Opier-
formaln und Hymnen besteht. Es ist in einer Sprache abgefabt, die
man Zend nennt; sie ist mit der vedischen nahe vervrandt. In der
erhaltenen Gestalt stammt das Avesta aus dem 3. Jalirli. n. Chr.

2. Die Iieligion der Baktrer. a) Ihr allgerneiner Gharahter.
Zwischen der indogermanisclien JNraturreligion und der Lehre Zoro-
asters liegt eine lange Entwicklung; diese hat hier, im Gegensatze
zu den Indern, eine die Arbeit heiligende Bichtung genonnnen. Die
Natur Baktriens mit ihren groben klimatischen Gegensatzen (+ 50°
und — 40° C.), die eine angestrengte Tatigkeit verlangte, hat dar-
auf EinfiuB geiibt.

b) Zoroasters Lehre. Sie unterscheidet ein Reich der lichten
(guten) und der finsteren (bosen) Geister, an deren Spitze Ahura
Mazda (Ormuzd) und Angra Mainju (Ahriman)* stehen. Zwischen
beiden Reichen herrscht ein fortwahrender Kampf (S. 25).
Der urspriinglich phgsische Gegensatz von lichten und finsteren
Machten hat jetzt eine moralische Bedeutung erhalten; die ersteren
kampfen fiir Walirlieit, Recht und Ordnung, die letzteren fiir das
Gegenteil. Jeder Mensch soli an diesem Kampfe an der Seite der
guten JVIachte teilnehmen; er kann dies durch eifrige Arbeit, Urbar-
machung des Landes, Totung schadlicher Tiere usw. Vor allem wird
verlangt, die Wahrheit zu sagen und die Luge zu meiden.

Da die Ormuzdlehre mehr abstrakter Art war, blieben dem
Volke die alten indogermanisclien Gotter immer die Ilauptsaclie;
unter ihnen trat besonders der Sonnengott Mithra hervor.

B. Die Meder.
Auch in Medien gab es einst eine Anzahl kleinerer Eursten-

tiimer, die aber den Konigen von Ninive erlagen. Allmahlich wurde
das Land geeinigt, machte sich von Assyrien unabhangig und
dehnte seine Ilerrschaft wohl iiber ganz Iran aus. Durch den Sturz

* Die eingeschlossenen Namen sind neupersiseli, die anderen lauten so nach
der babylonischen Keilscbrift.
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des Assjrischen Eeiclies und weitere Kampfe gewann es die Herr-
scliaft iiber alles Land ostlich vom Tigris, iiber Armenien und Klein-
asien bis an deii IIalys. Die Unzufriedenheit der Meder mit ihrem
Konig Astyages, einem grausamen Herrscker, beniitzte C'yrus, der
Solin des persischen Unterkonigs aus dem Geschlechte der Achd-
meniden, um jenen vom Tkrone zu stoben. Das erreichte er durcli
den Sieg bei Pasargadae (550).

Die Angaben Herodote iiber die Beziehungen des Cyrus zu
Astyages sowie iiber die Jugendschicksale des ersteren sind durcliaus
sagenhaft. Die Cyropadie Xenophons ist ein bistoriscber Homan.

C. Die Perser.

1. Cyrus, 558—529.

a) Die Begriindung des Keiches. Im Jahre 558 folgte Cyrus
seinem Vater als medischer Vasallenkonig in Persien. Durcli den
Sieg bei Pasargadae stiirzte er das Mediscbe und begriindete das
Persische Reich. Dieses erweiterte er bedeutend durcli die Unter-
werfung des Lgdischen und des Babylonischen Keiclies.

b) Die Unterwerfung des Lydiselien Reiches (546). a) Aus
der Vorgeschichte Lgdiens. Von den zalilreicben Stammen Klein-
asiens entwickelten nur die Lyder, die sich im Ilermustale, dem
frucbtbarsten Alluviallande der Halbinsel, ansiedelten, eine selir
alte 'Kultur und gelangten allein zu einer bedeutsamen politiscben
Stellung (S. 4).

Die Anfange des lydischen Staates kennen wir nicht. In fort-
gesetzten Kampfen eroberten die Konige Kleinasien bis zum Ilalys,
der GrenzfluB gegen Medien und Persien wurde (Kleinasien mit
seiner zentralen Wiiste ist, wie Iran, selten geeinigt gewesen), und
machten die griecbiscben Kolonien an der Westkuste tributpflicbtig.
Die Lyder ubermittelten den Griechen manche Errungenschaften
der asiatischen Kultur. Umen wird auch die Erfindung des Geldes
zugeschrieben; dieses aber durch Aufpragung eines Stempels mit
der Biirgschaft des Staates verselien zu haben, ist das Verdienst der
Idein asiatischen Griechen. Zur Zeit des Cyrus war Konig von Lydien
der durch seinen Eeichtum beriihmte Krdsus, an dessen Ilofe hel-
lenische Kultur Eingang gefunden hatte.

/J) Der Krieg zivischen Gyrus und Krdsus. Gegen den Auf-
schwung der Perser bildeten Agvpten, Babylonien und Lydien einen
Bund. Cyrus griff den lydischen Konig rasch an und belagerte ihn
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nach einer unentschiedenen Schlaeht am Halvs in seiner Hauptstadt
Bardes, bevor noch dessen Bundesgenossen eingetroflen waren, er-
oberte die Stadt und nahm Krosus gefangen. Er behielt ihn als Rat-
geber an seiner Seite, wahrend friilier die besiegten Konige marter-
voll hingerichtet worden waren. Im AnschluB an diesen Krieg unter-
warf der persische Feldherr Harpagus die griechisclien Kolonien in
Kleinasien samt den nachstgelegenen Inseln.

c) Die Unterwerfung des Babylonischen Reiches (539).
Dnrch die Einnahme Babylons machte Cyrus dem Babylonisclien
Reiche ein Ende ; Syrien und Phonizien fiigten sich oline \Vider-
stand der persischen Herrschaft.

d) Der Tod des Cyrus. Li ber seine weiteren Taten sowie iiber
sein Ende haben wir keine sicheren Rachrichten. Vermutlich fand
er im Kampfe gegen einen turanischen (mongolischen) St.amm den
Tod. Mild und woldwollend, schonte er im Gegensatze zu den Assy-
riern die heimischen Einrichtungen der besiegten Volker.

2. Kambyses, 529—522.

Seine wichtigste Tat ist die Eroberung Aggptens, der ednzigen
damals noch unabhangigen orientajischen GroBmacht. Kambyses
besiegte die Agypter bei Pelusium, brachte Memphis in seine Gewalt
und nahm den Konig gefangen; seitdem war Agypten eine persische
Provinz. Hierauf eroberte Kambyses Nubien, muBte aber wegen
Mangel an Lebensmitteln uinkehren. Die Heeresabteilung, welche
er gegen die dxirch ihren Ammonsdienst bertihmte Oase Sitvč*
schickte, mirde von einem Sandsturme verschiittet.

Der falsche Smerdis. Sclion vor dem Abmarsche nach Agypten
hatte Kambyses seinen Bimder Bardija, den Herodot Smerdis nennt,
hinrichten lassen. In seiner Abwesenheit bemachtigte sich ein
Priester (Magier), der in der Behistan-Inschrift Gaumata lieiBt,
der Regierung; er wurde durcli die persischen Stammesfursten ge-
totet. Kurz vorlier war Kambyses auf dem Riickwege aus Agypten
gestorben.

3. Darius I., 521—485.

a) Die Wiederherstellung des Reiches. Darius, der nach dem
kinderlosen Tode des Kainbvses den Thron bestieg, stammte aus der
jiingeren Linie der Achameniden. Zdhlreiche Emporungen stellten

* liber die Scbreib\veise s. Petermarms Mitteilungen 1904, S. 182.
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den Bestand des Reiches in Frage; am gefalirlichsten \vurden dcr
inedisck-armenische und der babylonische Aufstand (die angebliche
Tat des Zopyrus gehort der Sage an). Bald jedoch war die Kuhe
im \vesentlicben wiederhergestellt. Zum Andenken daran lieB der
Konig auf dem Felsen von Behistan ein Relief mit einer Keii-
inschrift anbringen (S. 13); es »telit ihn selbst dar, hinter dem auf
dem Boden liegenden Gaumata, auf den er seinen FuB setzt, stelien
nocli neun gefesselte Rebellen.

b) Uie Angriffskriege des Konigs. Eachdem Darius das Reich
wiederhergestellt und ihm eine Verfassung gegeben hatte, schritt er
zu Eroberungen.

a) Er erweiterte durcli Kainpfe mit den Indern seine Herr-
schaft bis an den Indus.

P) Der Zug gegen die Scgthan (512?). Die Scgthen, \vahrscliein-
lich indogermanischer Abstammung, wohnten im Rorden tles
Schwarzen Meeres und des Kaukasus sowie in Turan, iibervviegend
als JSTomaden. Um die Rordgrenze Irans gegen ilire Einfiillo zu
sichern, schickte Darius eine Kriegsflotte, welclie die asiatisclien
Griechen stelien muBten, an die Miindung der Donau, iiberaehritt
selbst mit einem groJBen lleere auf einer Schiffbriicke den Bosporus
und riickte ins Scjthenland ein, nachdem er iiber die Donau eine
Brucke hatte schlagen lassen, zu deren Bewachung er die griechische
Flotte zuriickliel). Die Scythen zogen sich vor ihm ins Innere des
Landes zuriick, wobei sie es verwiisteten, um Darius der Lebens-
mittel zu berauben (vgl. Napoleon I. in RuBland 1812). Er muBte
daher unverrichteter Dinge umkehren und gelangte nach groBen Ver-
lusten liber die Donaubriicke, deren Erhaltung Histiaeus, Tyrann
von Milet, gegen den Rat des Atheners Miltiades durcligesetzt hatte,
nach Asien zuriick. Das Hauptziel der Unternehmung wurde nicht
erreicht; doch gelang es, die thrazisehen Stamme untertiinig zu
machen und auch Mazedonien der persischen Oberholieit unterzu-
ordnen.

y) Im Jahre 492 begann Darius den Krieg mit Griechenland,
das aber sveder er noch seine FTachfolger unterwerfen konnten. Die
Erzahlung dieser Kriege gehort in die griechische Geschichte.

So beherrschte Darius das groBte Reich, das bis dahin errichtet
worden war.

c) Die Organisation (les Reiehes. Darius ist der erste asia-
tische Fiirst, der an Stelle einer losen Verbindung der Reichsteile

Zeehe, Geschichte des Altertums. 3
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ein geregeltes VerwaUungssystem einfiikrte, das im wesentlichen im
Oriente noch heute besteht; er ist daher „eine monumentale Gestalt
der Geschichte" (Ranke). ISTur eine solcke Gliederung des lieich.es,
die einen ergebenen Beamtenkorper zur Voraussetzung hatte, konnte
das riesige Reich mit seinen an Sprache, Sitte und Kultur so ver-
schiedenen Bestandteilen zusanrmenhalten.

a) Der Konig beherrsckte zwar das Reich unumschrankt, war
aber den Persern gegeniiber durch das Iiecht und Herkommen ge-
bunden; jeder Perser konnte beim Konige, der sich allerdings mit
einem streng geregelten Zeremoniell umgab, Rechtsschutz suchen.
Er residierte je nach der Jahreszeit in Suša und Babjlon oder in
Persepolis und Ekbatana.

jSj Zum Zwecke der Verwaltung wurde das Reich in SbatthaUer-
schaften oder Satrapien eingeteilt, deren Zalil wechselte. An ihrer
Spitze stand der Satrap, der die Verwaltung, Rechtspllege und Ein-
hebung der Steuern besorgte und auch das stehende ELeer, das in
der Provinz lag, befehligte; er hatte eine nahezu koniglicke Stellung
inne. Die Satrapen wurden durchaus den Persern entnommen; um
die Soline der Vornekmen fiir ihren kiinftigen Beruf vorzubereiten,
wurden sie am Konigshof erzogen. Ein eigener Beamter, das „Auge
des Konigs“ genannt, fiihrte die Aufsicht iiber das ganze Reich und
die Satrapen. Zur schnellen Besorgung der koniglichen Befehle
\vurde eine Beichspost eingefiihrt.

y) Sorge fiir die materielle Kultur. Darius liefi StraBen anlegen,
den Kilkanal vollenden (S. 7) und fiihrte eine neue Reichs-Gold-
miinze, den Dareikos im Werte von ungefahr 25 K, auf Grund des
babylonischen Ge-wichtssytems ein. Behufs Eeststellung der Steuern
wurde eine Bodenvermessung vorgenommen; ivahrend Persien
Steuerfreiheit genoB, fiihlten armere Gegenden die gesamten Lei-
stungen oft selir hart. Im Sinne der zoroastrisclien Lehre \vurde der
Acherbau gefordert und wurden herrliche Parke (Paradiese) an-
gelegt. Die Bevolkerung des Reiches betrug mindestens 50 Milk, also
weit mehr als heute in diesen Landern leben, die Zahl der Perser
aber nur ungefahr eine halbe Million.

Mit Darius schlieBt die erste groBe Periode der Geschichte des
Orients, an deren Ende demnach die Errichtung eines Universal-
reiches steht, ahnlich wie am Ende der abendlandischen Geschichte
des Altertums das romische Reich. Die fernere Entwicklung des
Orients liegt nicht mehr auf politischem, sondern fast ausschlieBlich
auf religidsem Gebiete (Islam).
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4. Der Verfall des Reiches, 485—334.

jBald uacli dem Tode des Darius trat der Verfall des Reiclies
eiu. Dieser wurde veranlaiit durch die Parteiungen am koniglichen
Hofe, die grobe Verscbiedenbeit der einzelnen Volkerscbaften, die
ungliicklichen Kriege mit den Griecken, die zalilreichen Aufstande
Agjptens sowie einzelner Satrapen und die Verweichlichung der
Perser. Im Jahre 334 begann Alexander der GroBe die Eroberung
des Peickes.

5. Die Leistungen der Perser in der Kunst.

Da die Perser die Lehre Zoroasters annahmen und in der
Literatur nichts JSTennenswertes leisteten, bleibt nur nocb die Kunst
zu besprecben. Sie beginnt mit Cjrus; es fallen dalier die Denk-
maler ins 6. bis 4. Jahrh.

a) Die Baukunst. Erhalten sind Reste von Grab- und Palast-
bautenj die ersteren sind entweder Frei- oder Felsbauten. Der be-
kannteste Ereibau ist das Grab des Cyrus bei Murghab, ein ltleines
tempelartiges Gebaude von rechteckigem Grundrisse, das sicli auf
ein er Stufenpjramide erhebt und den Leicbnam des Konigs in einem
vergoldeten Sarge enthielt. Die bedeutendsten Eelsengraber sind die
Konigsgraber bei Persepolis im Innern einer 300 m boben Eelswand,
die mit Reliefs geschmiickt ist. — Die wicbtigsten Reste eines Palast-
baues sind die Ruinen des Konigspalastes von Persepolis. Dieser war
nach assyriscbem Vorbilde terrassenformig aus scbonen Marmor-
quadern erbaut; die mit Reliefs verziert waren.

b) Die Plastik und Malerei. Es haben sicb nur Reliefs erhalten,
deren Vorbilder assjriscbe Werke waren; besonders erwabnens\vert
sind kolossale Tiergestalten als Torwacbter (S. 16).

Wiederholung and AbschluB.

1. ) Die altesten Anfiinge der gesellschaftlicben Ordnung zeigen
patriarchalischen Charakter (S. 23). Infolge der kriegerischen
Tatigkeit der Konige wird die Despotie die lierrschende Regierungs-
fonn im Orient und ist es geblieben2 (S. 8, 21, 27, 34).

2. ) Die groben Staaten des Orients sind aus der Vereinigung
zaldreicher kleiner Staaten entstanden (S. 6, 13, 31).

3 *
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3. ) Von Amerika abgesehen, ist die Schrift in Agvpten, Baby-
lonien und Cliina erfunden \vorden; von diesen Landern aus bat sie
sich immer vveiter verbreitot. Jede Schrift ist urspriinglich wahr-
scheinlich eine Bilderschrift gewesen (S. 5, 12, 24).

4. ) Die Anfange kiinstlerischer Ausschmiickung finden wir in
der Weberei und Topferei. Der wichtigste Fortseliritt in der Ge-
schichte der Kunst ist, daB sie in den Dienst der Religion tritt,
indein sie Ternpel und Gotterbilder schafft.

5. ) Die Baukunst ent\vickelt sich friiher als die Plastik und
Malerei; ihre Formen sind durch die Art des Baumaterials be-
dingt (S. 9, 15, 29).

6. ) Die Ausgangspunkte unserer Kultur sind Tieflander an
groBen Fliissen gewesen (S. 4, 11) ; dagegen ist in Amerika die
Kultur ein Kind des Hochlandes (Mexiko, Peru).

7. ) Der Priesterstand, der auch Trager der Bildung war, liatte
im Orient einen sehr groBen EinfluB (S. 8, 15, 27, 32).

8. ) Minder entwickelte (nomadische) Volker iiberfallen nicht
selten Kulturvolker und machen sie auf langere oder kiirzere Zeit
von sich abhangig (S. 6, 11, 21).

9. ) Die Geschichte des Orients zeigt uns besonders deutlich die
Abhangigkeit eines Volkes von dem Lande, das es bewohnt (S. 8,
10, 11, 17, 26, 27, 30).

10. ) Kultumationen beeinflussen sich gegenseitig (S. 10, 16,
19, 20, 24, 31, 34, 35).

11. ) Bei allen Volkem des Altertums finden wir die Sklaverei;
sie ist in der Regel durch Unterwerfung der besiegten Bevolkerung
entstanden und an Stelle friiherer Totung getreten, seitdem man den
Arbeitswfert des Menschen schatzen gelernt hatte.

12. ) Aus Asien stammen die meisten unserer Kulturgewachse
und Haustiere; so a) Weizen, Gerste, Reis, Hiilsenfriichte, Flachs,
Agrumi (Limone, Orange), Kirsehe, Aprikose, Pfirsich, Olbauin,
3dandel, Dattelpalme; b) Rind, Schaf, Ziege, Esel, Kamel; Hulin,
Taube, Fasan, Pfau.

13. ) Die eigentliche Verniehtung der orientalischen Kultur er-
folgte erst durch die Mongolen im 13. Jahrh.

14. ) Die Summe der materiellen Kultur des Orients ubernahmen
die Griechen; auch ihre geistige Entwicklung wurde vorn Orient
nicht unbedeutend beeinfluBt. Sie sind die Trager der ferneren ge-
scliichtlichen Entwiclclung.



Die Griechen.
Zur Geographie Griechenlands.

I. Name und horizontale Gliederung.

1. GroBe des alten Griechenland. Als Griechenland ('EAAct g)
in geogmphischem Sinne bezeichneten die alten Griechen deri siid-
lichen Teil der Balkanhalbinsel (im allgemeinen siidlich vom 40.°
n. B.), in ethnographischem Sinne alle von Griechen bervolmten
Landschaften und Inseln. Hellas reichte im Norden etwas weiter als
das heutige Griechenland und umschloB bedeutend mehr Inseln; es
war etwas groBer als Galizien.

2. Horizontale Gliederung. a) Allgemeiner Charakter. Grie¬
chenland ist das reichst gegliederte Land der Erde; liiebei ist zu
bemerken, daB der Osten und Siiden reicher gegliedert sind als der
IVesten und Norden. Im Gegensatze zu Agvpten und Indien ist
Griechen! and das aufgeschlossenste Land der Erde: kem Punkt des
Peloponnes ist iiber 52, keiner in Mittelgriechenland iiber 60, keiner
in Nfordgriechenland iiber 102 hm vom Meere entfernt. Den Gric-
chen war dalier das Meer ein vertrautes, kein gefiirchtetes Element.

h) Naturliche Dreiteilung des Landes. Dadurch, daB zweimal
von beiden Seiten her unter gleicher Breite das Meer Einschnitte
bildet, zerfallt Griechenland von Natur in drei Teile; Nord-,. MitteL-
und Siidgriecherdcmdrsxder Peloponnes (Morea). Die beiden ersteren
Teile werden durch den Ambracischen und Malisclien Meerbusen
(Golfe von Arta und Zeituni), die beiden letzteren durch den
Korinthischen und Saronischen Meerbusen (Golfe von Lepanto und
Agina) voneinander getrennt. Der Peloponnes hing durch die 6 hm
breite Landenge von Korinth mit dem iibrigen Griechenland zu-
sammen und zerfallt wieder durch den Argolischen, Lakonischen
und Messenischen Meerbusen (Golfe von Nauplia, Marathonisi und
Koron) in vier Halbinseln, was ihm die Gestalt eines Maulbeer-
blattes verleiht. Die tief einschneidenden Meerbusen sind dadurch
entstanden, daB ein groBer Teil des Landes soit der Tertiarzeit in
die Tiefe gesunken ist.
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IT. Vertikale ftliederung.
1. Allgemeiner Charakter. Griechenland ist fast durchaua ein_

felsiges Gebirgsland. das groBtenteils aus Kalkstein besteht. Da es,
vom Olvmp abgesehen, in den hdcbsten Teileri'mir 2400—2500 m
erreicht, gehort es fast ganz dem JVTittelgebirge an. Infolge zahl-
reicher, sich kreuzender Gebirgsziige zerfallt es in eine Menge ab-
gescblossener Landschaften von meist geringer Ausdehnung. Die
Karsterscheinungen, wie unterirdische FluBlaufe, abfluBlose Hoch-
ebenen, periodi sebe Seen und Dolinen,sind dem Bande eigentiimlich.

2. Die grieehisclien Gebirge.Wie auf derBalkanhalbinsel iiber-
haupt, unterscheiden wir auch in Griechenland zwei Bichtnngen der
Gebirge: eine, und zwar weitaus uberwiegend, ziebt von JSTordwesten
nach Siidosten und eine, mebr in kurzen Querziigen, von Westen
nach Osten. Die erstere Bichtung bildet die Fortsetzung des Dinari-
schen Faltengebirges; sie ist besonders im Westen vertreten. Aber
auch an der Ostseite finden vdr eine mit dem 01ymp beginnende,
nach Siidosten ziehende Gebirgsbildung, die jedoch durch Meer-
busen ofter unterbrochen wird.

Die ‘vvichtigsten einzelnen Gebirgsziige sind:
a) In Nordgriechenland. Ungefahr am 40. Breitengrade be-

ginnt der Pindus, der mit Gipfeln bis 2300 m als Wasserscheide
zwischen dem Adriatischen und dem Agaischen Meere nach Siiden
zieht. An seinem nordlichen Ende setzt sich das Kambunische Ge¬
birge an, das mit dem schluchtenreichen Olymp (fast 3000 m,
hbchster Berg Griechenlands) in Verbindung steht; an ihn schlieBen
sich Ossa und Pelion an.

b) In Mittelgriechenland. Hier finden wir einzelne, lose mit-
cinander zusammenhangende, nach Osten streichende Bergziigc,
deren wichtigste sind: a) der Oeta; er endet nahe dem Meere mit
einer steilen Felswand, zwischen welcher und dem Malischen Golfe
der EngpaB der Thermopylen lag, der infolge von FluBanschvem-
mungen nicht mehr exist,iert; /?) der doppelgipflige ParnaB und die
niedrigen Ziige des y) Helihon, 6) Cithciron, e) Parnes.

c) Im Peloponnes. Mit Ausnahme von Argolis gehort er ganz
dem Dinarischen Gebirge an. Die Mitte des Peloponnes fallt nach
Westen und Norden stufenformig ab und entsendet nach Siidosten
zwei parallele Ivettengebirge, den Taggetus und den Parnon. In
Argolis streichen die Befgziige von Mesten nach Osten; es gehort
daher dem ostgriechischen S.ysteme an.
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d) Die Inseln. Aueh die Inseln, die schon nach der Richtung
ihrer Aneinanderreihung als losgerissene Teile des Festlandes er-
seheinen, sind durchaus gebirgig. Koch in der Tertiarzeit war
Griechenland iiber die Cvkladen hin mit Kleiiiasien verbunden.

3. Das Tiefland. Es ist in sehr geringer Ausdebnung vor-
handen. Die groBere Ebene ist die Thessalische, ihr folgt an Aus-
dehnung die Bootische, die teilweise vom Kopais-See ausgefiillt war.
Beide Ebenen sind wichtige Scblachtfelder.

III. Hvdrographie.

Griecbenland besitzt leeine groBen Flilsse. Dies ist durcb die
geringe Ausdehnung des Landes, die zahlreichen Bergziige, -welche
die Entrvicklung langerer FluBlaufe liindern, und den Karst-
charakter der Gebirge bedingt. Rach starken Gewittergiissen liber-
fluten die Fliisse die Bfer, versiegen dagegen im regenarmen Som-
mer; sie sind mehr ein Kachteil als ein Gewinn fiir das Land. Die
seebs wicbtigeren Fliisse sind: der Peneus in Thessalicn init dem
Dnrcbbrucbstale Tempe zwischen 01ymp nnd Ošsa; der Achelous
im westlichen Mittelgriechenland; der Cephisus in Bootien; der
Eurotas in Lakonien; der Pamisus in Messenien nnd der Alphaus
in Elis.

IV. Klima und Produkte.

1. Das Klima. Das Klima Griechenlands ist, wie das Mittel-
meerklima iiberhaupt, durch ein e hohereJahrestemperatur und einen
dvBerst trochenen Sommer gekennzeichnet.* In allen Teilen des
Landes fallt Schnee, er bleibt aber nicht einmal auf dem Olvmp
das ganze Jahr iiber liegen. Der bedeutende Hohenuntersehied irn
Innern bewirkt selbst bei geringer Entfemnng sehr merkliche klima-
tisebe Verschiedenheiten; so ist zu derselben Zeit in der Entfernung
einer Tagreise Winter im siidlichen Arkadien, Friihling am Eurotas,
Beginn der Ernte in der Messenischen Kiistenebene.

2. Die Produkte. Griecbenland erfreut sicb leeine,r hervor-
ragenden Frucldbarlceit; denn da der Kalk nicbt leicht verwittert,
ist der Boden iiberwiegend wenig ergiebig.

* Das gilt nur fiir das Tiefland nahe am Meere; auf diese Striche ist daher
aueh die eigentliche Mittelmeerflora besehrankt. Die Troekenheit des Sommers
wird durch das Vorherrschen der Nordwinde veranlaBt.



40 Die Griechen.

a) Das Mineralreich. Im allgemeinen ist der griee.hischa Kalk-
boden an mineralischcn Schatzen armj nur im Osten komrnen
Metalle mid namentlich Marmor vor.

b) Das Pflanzenreich. Das Land war auf die Einfuhr von
Getreide angewiesen. Bereits im Altertume waren derWeinstock, der
Olbaum und die Feige besonders wichtig. Schon Alt-Griechenland
hatte Mangel anWald, weshalb namentlich Schiffbauholz eingefiihrt
wurde.

c) Das Tierreich. Im Gegensatze zu heute war im Altertume
die Zucht des Rindviehes wichtiger als die des Scbafes und der
Ziege; das Meer war sehr ergiebig an Eischen.

V. Einflusse des Landes auf den Charakter und
die Entwicklung des Volkes.

1. ) Die reiche Kiisitengliederung und die zahlreicheu Inseln
lenkten friih die Blicke des Volkes auf das Meer und begiinstigten
die groBartige griechische Kolonisation.

2. ) Die durch die abgeschlossenen Landschaften bedingte
Schwierigkeit des Verkehrs rief den Geist des Partikularismus
(vgl. die Schweiz) und das Entstehen zahlreicher kleiner Staats-
unesen hervor.

3. ) Die groBe Abwechslung der Bodenformen und die Mannig-
faUigkeit der Erzeugnisse auf engem B.aume steigerten die von
Natur lebhafte Phantasie des Volkes.

4. ) Der wenig ergiebige Boden erzog die Griechen zu einem
arbeitsamen und genugsamen Volke (Hauptnahrung waren Gersten-
brot und Oliven) ;* bei geringeren Bediirfnissen bleibt dem Siid-
lander iiberhaupt mehr MuBe fiir Nlichtstun, Spiel und Geselligkeit.

5. ) Da der Osten Griechenlands mehr begiinstigt ist dureh das
Vorkominen von Marmor und Metali en, die bessere Kiistengliede-
rung, den Keichtum an guten Hiifen und die grbBere Anzahl von
Inseln, liegen die eigentlich historischen Landscha.ficn im Osten.

VI. Zur Topographie.
1. Das Festland. N" ordgriechenland enthielt das

fruchtbare Thessalien und das rauhe, iibervriegend von Illjriern
bewohnte Epirus, das die Hellenen gar nicht zum eigentlichen

* Das griechische Festland war in der Bliitezeit des Volkes etwa von V/.t Mili.,
also doppelt so stark wie heutzutage, beivohnt; sie konnten nur durch den
eifrigen Bctrieh von Handcl und Gewerbe erniihrt \verden, (70 auf 1 /cm2 .)
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Griechenland rechneten. InMittelgriechenland lagen neun
Landschaften: Akarnanien, Atolien, das ivestliche Lokris, Doris,
Phozis, das ostliche LoTcris, Bbotien, AMika und Megaris. Der
Peloponnes zerfiel in die sechs Landschaften: Achaia, Elis,
Messenien, Lakonien, Argolis und Arkadicn.

2. Die Inseln. Im Westen liegen die Ionischen Inseln, im Osten
im AnschluB an die Richtung von Euboa, Attika und Argolis die
Cykladen, ihnen gegeniiher an der asiatischen Ediste die Sporaden
und im iSTorden die Inseln des Thrazischen Meeres. Abgeschlossen

Von den altesten Zeiten bis znm Schlusse der Wanderungen, etwa
bis 1000; das Heroenzeitalter.

I. Name und Einteilung des Volkes.

1. Name und Einwanderung des Volkes; die Pelasger. Die
Griechen hatten in der altesten Zeit, in der sie in zahlreiche Vdlker-
schaften zerfielen, keinen Gesamtnamen. Bei Homer, der altesten
Quelle fiir diesen Zeitraum (um 800), heiBen die Griechen Achder,
nach dem machtigsten Stamme, oder Argiver, nach den Bewohnern
des bedeutendsten Reiches (Argos),- oder Danaer, nach dem rnvthi-
sclien Staminvater der Argiver. Der Name Hellenen war urspriing-
lich nur auf die Bevolkerung des sudlichen Thessaliens beschrankt
und ging nicht vor dem 7. Jahrh. auf das ganze Volk liber. Die
Romer nannten das Volk Graeci (daher Griechen), walirscheinlich
nach einem einzelnen Zweige der Hellenen, der um Dodona wohnte
und ihnen deshalb friih bekannt wurde.

Die Griechen sind in vorgeschiclitlicher Zeit in die Balkan-
halbinsel eingeivandert. Sie waren damals im wesentlichen noch
Nomaden und besaBen als indogermanisches Erbe eineNaturreligion,
d. h. die Naturkrafte und ihre Tatigkeiten rvurden als AuBerungen
gottlicher Wesen aufgefaBt.*

* Als die beiden Wurzeln der heidnischen Religionen gelten jetzt die Scheu
vor den Naturmiicliten und die Verehrung der Seelen der Abgestorbenen (Ahnen-
kultus). Der ersteae fuhrte dazu, alle Naturgegenstiinde, wie Biiuine, Steine,
Tiere, gdttlieli zu verehren; so wurde z. B. die argivische Hera als Kuh verehrt
(Fetischisnius). Kine Erinnerung an diese Kriihzeit der Religion bewahren die
Attribute „euleniiugig“, ..kuhitugig" bei Athcne und Hera sowie der Umstand,
daB den einzelnen Gottern versebiedene Tiere hcilig waren. Der Ahnenkultua

Erster Zeitraum.
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Die Griechen erzahlen, daB vor ihnen uberall Pelasger gewolmt
liaben; vermutlich waren sie ein vorgriechischer Stamm.* *

2. Einteilung der Griechen in vier Stamme; ihre Wohnsitze.
Bas alteste Zeugnis iiber Ursprung und Wesen eines Volhes ist
nebst der Religion die Sprache, die stets in Mundarien zerfallt. In
der griechischen Sprache unterscheiden wir zwei Hauptdialekte, den
dorischen und den ionischen. Diejenigen Stamme, die nicht dorisch
und nicht ionisch sprachen, bezeichneten die Griechen als aolisch;
als ein Zweig der Aolier \verden die Achder angesehen. Wahrschein-
lich erst im 7. Jahrh. entstand die Beukalionsage, um die nahe Ver-
wandtschaft alier hellenischen Stamme zu erweisen und deren
ISTamen zu erldaren. 'Dieser mythisclie Stammbaum ist:

Deukalion und Pyrrha
Ilellen (Heros eponymos Amphiktvon (Heros eponvmos
des griechischen Volkes) der Amphiktyonien)

Aeolus, Dorus, Xuthus
Ion, Achaeus.

Die Aolier nebst den Achdern bewohnten Thessalien, einen Teil
Mittelgriechenlands, Achaia, Arkadien und die nordwestliche Kiiste
Kleinasiens; die lonier Attika, die meisten Inseln des Archipels und
die mittlere Westkiiste Kleinasiens; die Dorier Lokris, Doris und
Phozis, den Peloponnes, soweit er nicht aolisch war, die siidlichen
Inseln des Archipels nebst Kreta und die siidwestliche Kiiste Klein¬
asiens.

II. Die A n tange der griechischen Gesčhichte.

1. Unsicherheit der altesten Gesehichte. Audi die alteste
griechische Gesehichte ist sehr unsicher(S. 2), um so mehr, als wir
die Verbreitung der Schreiblmnst bei den Griechen kaum weit iiber
das Jahr 800 hinaufriicken diirfen. Am meisten Licht fallt auf
diese dunkle Zeit durch die Religion, die Sagen, die freilich iiber-
wiegend geschichtlich wertlos sind, und die Ausgrabungen Schlie-
manns und spaterer.

iat jiinger als die Beseelung der ganzen Natur (Animismus). Aus beiden Wurzeln
ist erst die Annahme iiberirdischer, in den Naturkriiften wirksamer Wesen
hervorgegangen.

* Fiir Bootien, Attika und den Peloponnes bat die Sprachwissenschaft das
Dasein eines nichtindogermanischen Volkes vor den Griechen crwiesen; Hymettos,
Parnes, Kepliisos usw. sind keine griechischen Namen.
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2. Allgemeiner Charakter dieser Zeit. Die Friihzeit des grie-
chischen Volkes miissen wir uns als eine Zeit fortwahrender Fehden
und Kdrnpfe zn Lande und zur See vorstellen. Aus diesem Grande
lagen auch fast alle alteren Stadte Griechenlands auf oder an
Hitgeln und Bergen. Eine Erinnerung an die allgemeine Unsicher-
lieit zu Lande diirfen wir wohl in der Erwahnung von Riesen und
Unholden (vgl. Theseussage ) erkennen; der Unsicherheit zur See
machte angeblich Minos, Konig von Kreta, dureli Aufrichtung eines
groben Seereiches im Agaischen Mcere ein Ende.

III. Die griechische Religion.
Auch die griechische Beligion hat eine Kniwicldung durch-

gemacht; es dauerte lange, bis an Stelle der ETaturbedeutung der
Gottheiten die von moralischen Wescn trat. Tm Laufe der Zeit traten
Gottheiten, die einst besonders verehrt worden waren? zugunsten
jiingerer mehr zuriick; auch wurde in den einzelnen Landschaften
der eine oder der andere Gott am meisten verehrt. Auf die verschie-
dene Auffassung eines und desselben Gottes iibten die klimatischen
Verhaltnisse der einzelnen Landschaften einen groben Einflub aus;
so erscheint Zeus im Kultus des regenreichen Bodona als ein gewal-
tiger Gewittergott, im trockenen Athen dagegen als ein verschlingen-
der Gott der Diirre.

A. Die Entstehung der Welt und der Gotter; die Bedeutung des
Epos fur die Religion.

Bach Homer entstand die Welt aus dem Olceanos, „dem Ur-
sprunge der Gotter und alles Daseins"; nach Hesiod (um Y00) aus
dem Cimos, dem allumfassenden Raume.

Vom Okeanos stammen die finsteren Machte, die Titanen, ab,
unter denen Kronos und Rhea als Eltern des Zeus, Poseidon und
Ilades besonders zu envahnen sind. Diese drei Briider haben die
TTerrschaft im Iiimmel, im Meere und in der Untenvelt unter sich
geteilt. Der‘lichte Himmelsgott Zeus stobt die finsteren Titanen ins
Reich der Finsternis, den Tartarus, hinab (S. 25); ebenso werden
die frevelhaften Giganten vernichtet. In diesen Kriegen ist die
Erinnerung an die uralten Ilampfe zwischen den lichten und
finsteren Gottern erhalten. Von Zeus und seiner Gemahlin ILera
stammen die ~wichtigsten iibrigen Gottheiten als Sohne und Tocliter
ab. Die Feststellung dieses Verwandtschaftssystems enthalt die
Theogonie Iiesiods.
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Da der Heldengesang die Gotter ins menschliche Treiben liin-
cinzog, muBten die Dichter Gotter, deren urspriingliche Naturbedeu-
tung nocli teihveise in den ilmen von Homer beigelegten Attributen
zu erkennen ist, zu scharf begrenzten Wesen mit bestimmten Eigen-
schaften umgestalten. Das von ihnen entvvorfene Bild blieb den
Gottern im ivesentlichen in der ganzen Foigezeit . 3

B. Die Hauptgottheiten.

Die Grieeben teilten ihre Gottheiten nacli dem Wohnort
in solche des Himmels mit dem Sitze auf dem Olvmp, des Wassers
und der Erde nebst der Unterivelt ein.So Aus der unbegrenzten Zabl
von Gottheiten boben sie sechs Gotter und sechs Gottinnen als die
lioclisten hervor; es sind dies: Zeus und Hera, Apollo und Artemis,
Ares und Aphrodite, Hermes und Athene, Iiephaestus und Ilestia,
Poseidon und Demeter.

1. Die Gottheiten des Himmels. Unter ihnen ragen Zeus,
Athene und Apollo ganz besonders hervor (haufige Gebetsformel bei
Homer: „Hore mich, Vater Zeus und Athene und ApolloP).

a) Zeus. Haturbedelitung: Er ist der allgemeine Himmels-
und Weltergoit ; bei Homer heiBt er der Wolkensammler (vECpElp-
yeQExa), der Schwarzumwolkte (ns^aivecpi-jg) usw.

Sittliche Bedeutung: Er ist der oberste der Gotter (dsiov
vTiarog xai &qi<nog), Vater der Gotter und Menschen (na%r\q
dvČQU>v te &emv te). Die ivichtigsten Einrichtungen des staat-
iichen und gesellschaftlichen Lebens stehen unter seinem Schutze.
Die Konige heiBen „von Zeus entstammt“ (SioyeveigJ; er schiitzt die
Rats- und Volksversammlungen (Zev g fiovAaio g, dyoQalog), er
ist der Hiiter des Hauses (žgueTog), der Scftiirm der Schutzfleben-
den (iv.eaiog) und der Fremdlinge (%&viog), er entscheidet im
Kriege (ratila g noZspoioJ.

Verehrung: Eine uralte Kultusstatte des Zeus war Dodona, wo
eine alte Eiclie den Mittelpunkt seiner Verehrung bildete. Im Rau-
schen der Blatter dieses heiligen Baumes glaubte man die Stimme
des Gottes zu vemehmen, der damals noch im Ereien, oline Abbild,
verehrt wurde. Damit war auch das alteste Orakel, ein Zeichen-
oralcel4 , verbunden. Hauptfestfeier zu seincn Ehrcn waren die olym-
pischen Spiele. Ihm war der Adler, der Eonig der Vogel, heilig.

Darstellung des Gottes: Nadutem man sicli langere Zeit mit
einem 8ymbole des Gottes, z. B. einem Steine oder Pfahle, beholfen
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hatte, scliritt man zur bildlichen Darstellung, deren beriihmteste die
Statue des Phidias (5. Jahrh.) in Olympia Avar. Wir kennen sie
nur durcli elisclie Miinzen. Der Gott Avar als Konig dargestellt, auf
einem Throne sitzend, mit dem Zepter in der Iland, voli Erhaben-
heit und Buhe. 5 Das schonste erhaltene Zeusbild ist die Biiste von
Olriicoli (im Vatikan), etAva ein Jahrhundert nach Phidias ge-
schaffen, die in einer romischen FTachbildung auf uns gekommen ist.

Seine Gemahlin ist Hera, die regenspendende Himmelskonigin
und Beschiitzerin der Ehe; das beriihmteste Bild dieser Gottin ist
der Kolossalkopf der Iiera Ludovisi in Bom.

b) Pallas Athene. Sie ist urspriinglich die Gottin der Geivitter-
molite und insbesondere des Blitzes (Tlulkac,— die den Blitz Sclrvvin-
gende). Deshalb kampft sie mit den bosen Gcistern, denen sie den
Begen entreiBt, und tragt die Agis, das Bild der GeAvittenvolke, das
von Schlangen (= Blitzen) umringelt ist. Da das GeAvitter bei den
Indogermanen iiberhaupt als Kampf ZAvischen den lichten und den
finsteren Machten aufgefaBt Avird, Avurde sie zur Gottin des Krieges
(deshalb ist sie auch die Vorkampferin = ngdfia^ogj, die den Feld-
herrn mit GeistesgegenAvart ausriistet. Endlich Avard sie die Gottin
der Weisheit.

Athene Avurde besonders als Schutzgottin der Btadt Athen ver-
ehrt. Ihr Avaren der Olbaum und die Eule geAveiht. Sie Avurde haupt-
sachlieh als KriegsgoUin mit Lanze, Scliild und Helm dargestellt;
die bekannteste erhaltene Statue heiBt Athene Giustiniani (im
Vatikan).

cJ Apollo. Urspriinglich ein Schutzgott der Hirten und Ilerden,
Avurde er spater ein Sonnengott, Avie sein Beiname ('potilo c,= leirch-
tend) beAveist. Auch er bekampft die Machte der Finsternis, die er
durch seine Pfeile, d. h. die Sonnenstrahlen, besiegt.

Ethisch aufgefaBt, ist er der Gott der geistigen Klarheit und
sittlichen Reinheit. In ersterer Beziekung blickt er sogar in die
Zukunft und wird daher der Gott der Weissagung; da die Dichter
auch als Seher galten, ist er der Gott der Diclitkunst und des
Gesanges, der Fiihrer der Musen. In sittlicher Beziehung haBt und
verfolgt er das Moralisch-Finstere, das heiBt das Verbrechenj des¬
halb verlangt er Siihne (vgl. Orestessage) und straft die Schuldigen
(vgl. Niobe, die Seuche im Griechenlager am Beginne der Hi as).

Die Hauptstatte seiner Verehrung Avar Delphi, avo auch ein
Bpruchorakel des Gottes, das beriihmteste der alten Welt, bestand.
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Ihm zu Ehren Avurden die delphischen Spiele gefeiert, ertonten
Saitenspiel und Gesang. Der Lorbeer war ilim lieiiig. Er Avird als
jugendlicb-kraftiger Gott dargestellt; das beriihmteste-Bild von ihm
ist der Apollo vom Belvedere im Vatikan.

Die iibrigen Hauptgottbeiten konnen nur kurz erwahnt werden.
d) Hephaestus; Eaturbedeutung: das Eeuer, Aveshalb er zum

kunstreichen Schmiede wird. e) Ilestia; Haturbedeutung: das
Feuer, daher Mittelpunkt des hauslichen (Herd-)Kultus. f) Ar-
temis, die Mondgottin; sie durchzieht gleich den Mondesstralden
als Jagerin die Walder. g) Ares, urspriinglich wahrscheinlich der
finstere Gewitterhimmel, Avird der Gott des Kampfgewiibles.
li) A.phrodite, die Gottin der Sckonheit und Liebe. i) Hermes, der
Geist des Windes, wird spaterhin als der Gotterbote aufgefabt.

2. Die Gottheiten des Wassers. Unter ihnen ist der maclitigste
Poseidon, der Gott des JVteeres. Da in Griechenland Erdbeben iiber-
aus haufig sind und das Meer iiberall tief eindringt, wurde er, wenn
er sieh regte, zum Erderschutterer fivvoaiyaiogj, \veslialb er mit
dem Dreizacke abgebildet wurde. Seine Gemahlin hieB Amphitrite.

Die Griechen verehrten bei jedem Elusse und jeder Q,uelle eine
Gottheit; der angesehenste EluJBgott war Achelous.

3. Die Gottheiten der Erde und der Unterwelt. Da die Erd-
gottlieiten das Gedeihen der Pilanzen bedingen und diese ihre Wur-
zeln in die Erde senken, stehen die irdischen und unterirdischen
Gottheiten in engem Zusammenhange. Besonders Avichtdg sind:

a) Demeter. Urspriinglich bedeutete sie die fruchtbare Erde,
spaterhin wurde sie die Gottin des Ackerbaues und der damit ver-
bundenen hoheren Gesittung.

b) Dionysus (Bacchus), der Gott des vegetativen Eaturlebens
iiberhaupt, des Weines insbesondere.

c) Ilades (Pluton), der Ilerrscher in der Unterwelt, nacli
Homer der verhahteste aller Gotter.0 Das Leben in der Unterwelt
erschien den Griechen als ein BcJiatten- oder Traumleben, so dafi die
Abgeschiedenen Schatten (eldcoAaJ genannt wurden. In diesem
Scheinleben setzt der Tote seine Lieblingsbeschaftigung fort. Unter
iigvptischem Einflusse bildete sich die Vorstellung von drei Kichtern
in der Unterwelt aus, die den Schuldigen an den Ort der Q,ual, den
Tarlaras, venveisen, wahrend die Guten ins Elysium gelangen. Wie
weuig begehrensAvert aber den Griechen das Leben im Elysium im
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Vergleiche mit dem irdischen Leben erschien, zeigt. uns die Odyssec,T
wonacli Achilles lieber ein Knecht auf der Oberwelt als Ilerrscher
iiber siimtliche Schatten in der Unterwelt sein mochte.

C. Allgemeine AufFassung der Gotter und ihre Verehrung;
Stellung des Priesterstandes.

Entsprechend ihrem Volkscharakter und der Natur des Landes
fabten die Griecben ihre Gotter als heitere Wesen, deren Leben
als ein verklartes Abbild des inenscblicben Treibens auf. Demgemab
lebt Zeus im 01ymp wie ein Konig auf Erden; minder wiciitige
Angelegenheiten entsclieidet er selbst, wichtigere werden dem Kate
der versammelten Gotter vorgelegt. Die Gotter essen Ambrosia und
trinken Nektar, erfreuen sich an Gesang und Scherzen, vverden von
menscbliclien Leidenschaften bewegt, sind also keine sittlich-reinen
Gestalten. Von Alter und Tod bleiben sie unberiihrt, doch ist ihre
Wirksamkeit durch das Scliicksal (goiga) bescbrankt.

Diesem Charakter der Gotter gemab war auch ihre Verehrung,
die liauptsiichlicb in Gebet, Opfern und Festspielen bestand, heiter.
Eine Ausnahme hievon machten die eleusinischen Geheimnisse
(Mysterien), die seit dem 1. Jabrh. zu Ehren der Demeter,
1’ersephone und des Dionysus gefeiert wurden. Sie bestanden in
Darstellungen aus dem Leben dieser Gottheiten und in symbolischen
Gebrauehen von teihveise diisterem Charakter, die den Teilnehmern
ein gliickliches Fortleben nacb dem Tode in Aussicht stellten. Trotz
der niedrigen Meinung iiber die Gotter herrschte eine staunens-
wert reiche Verehrung - derselben.

Im Gegensatze zu den orientalischen Staaten baben bei den
Griecben die Priester keine selbstdndige Stellung eingenommen, sind
auch nicht Trager der Bildung geworden. Sie waren im wesentlicben
Verwalter des Tempelgutes und Hiiter des Gotterbildes; alle
priesterlichen Amter standen unter der Aufsicht des Staates.

IV. Pie griechische Heldensage; Tatigkeit der Heroen.

In innigem Zusammenhange mit der Keligion stelien die
altesten Bestandteile der Heldensage; denn zahlreiche, allmalilich
unverstandlich gewordene Beinamen von Gottem wurden zu selb-
standigen Helden (Heroen) umgestaltet, z. B. Perseus, die Dios-
kuren u. a.
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Diese Sagen sind uberaus zahlreich; sie gehoren ihrem
Ursprunge nach verschiedenen Landschaften an und wurden erst all-
mahlich infolge des gesteigerten Verkehrs Gemeingut des Volkes.
Uer Zeit nach sind uralte Bestandteile nnd solclie aus spateren Jahr-
hunderten zu iinterscheiden; so erscheint z. B. die Zwolfzahl der
Arbeiten des Herakles erst im 7. Jahrh. abgeschlossen, wahrend
Homer8 nur das Abenteuer mit dem Hollenhunde kennt.

Aus den Sagen gewinnen wir das Bild einer wilden Zeit voli
Kampf und Baub, kuhner Geiualttaten und Unternehrnungen.

Die bedeutendsten Sagenkreise sind:
1. Die Sagen Thessaliens.
a) An den 01ymp versetzten die Griechen die Sagen von

Orpheus und anderen heiligen Sangern, die Homer noch nicht kennt.
b) Die Kampfe der Lapithen (in der Ebene) mit den Cen-

louren , die am Ossa wohnten und balb als Mensch, halb als Pferd
gedacht wurden — ein Lieblingsstoff der Plastik.

c) Die Argonautensage. Um Jolkus saBen die aolischen Minger,
die unter der Leitung des Kdnigssohnes Jason auf dem Schiffe
Argo die gefahrvolle Pahrt nach dem goldenen Vlies im fernen
Sonnenland, an dessen Stelle man spater Kolchis setzte, unter-
nahmen. Der Sage liegt die Vorstellung zugrunde, daB die Diimonen
der Diirre die wertvolle (goldene) Regenwolke entfiilirt haben und
die Lichtgotter zu ihrer Wiedergewinnung ausziehen (S. 25).9

1. Die Sagen Attikas. Am wichtigsten ist die Sage von
These.us, dem Sohne des Konigs Ageus. Es wird ihm besonders die
Totung mehrei’er Iiduber und Unholde , die Erlegung des Mino-
taurus, eines Menschen mit einem Stierkopf, und der Kampf mit
den Amazonen zugeschrieben. Das erstcre kann als Erinnerung an
die GeivaMtatigkeiten jener Zeit gelten, wogegen einzelne Manner
schiitzend. auftraten; die Erlegung des menschenfressenden Mino-
taurus im kretischen Labyrinthe kann als Verdriingung des plioni-
zischen Molochdienstes, die Vertreibung der Amazonen aus Attika
ebenfalls als Beseitigung eines asiatischen Kultus aufgefaBt werden,
insofern die Amazonen, welche bei Homer 10 als ein kriegerisches
Frauenvolk im nordlichen Kleinasien erscheinen, auch als Prieste-
rinnen im Dienst einer asiatischen Gottin, die unter verschiedenen
Hajnen (Kybele u. a.) verehrt wurde, betrachtet werden, die zu
Ehren diesor Gottin in Waffenriistung Tanze auffiihrten.
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3. Die Sagen von Argos.
a) Die Iieraklessage. Herakles, den die Dorier zum Ahnherrn

ilirer Konige machten, stammt aus dem Geschlechte des Danaus;
des letzteren Tochter, die Danaiden, stellen die Natur von Argolis
dar, dessen durchlassiger Boden das Wasser immer \vieder ver-
sclrvvinden lieB.

Herakles faBten die Griechen als das Ideal eines Helden auf,
der uniibertroffene Werke des Mutes ausfiihrte und sich zur Siiline
iiir seine Frevel (z. B. die Ermordung seiner Kinder) freiwillig in
den Dienst seines verachtlichen Vetters Eurystheus, des Konigs von
Mjkena, begab, auf dessen Befelil er seine zwolf Taten ausfiihrte.

Einige seiner Taten gestatten eine Erklarung durcli die Natur
des Landes. Bei Lema steht ein Karstberg, der Wasser einschlurft;
an anderer Stelle brechen infolgedessen miichtige Quellen hervor, die
das Band versumpfen und, wenn sie auch an einer Stelle verstopft
werden, docli an einer anderen wieder hervorsprudeln. Das sind die
stets nacliwachsenden ITaupter der Lerndischen Hydra. ■— Das Ge-
biet von Stjmphalus wird ofter iiberschvvemmt, wodurch todliche
Fieberluft entsteht (die menschenfressenden Stymphalisclien Vogel,
die Herakles totet, d. h. er entsumpft das Tal); noch jetzt zieht der
dortige lischreiclie See zahlreiche Wasservogel an. — Der Kainpf mit
dem FluBgotte Achelous deutet darauf hin, daB man dem Flusse
durcli miihsame Kampfe fruchtbares Land abgewann.

b) Die Pelopssage. An Stelle der Herakliden traten spiiter als
Herren in MgJcena die Pelopiden, die ihren Ursprung von Pelops,
dem aus Kleinasien eingewanderten Sohne des Tantalus, ableiteten.
liieses Geschleclit ist durch seine Greueltaten beriichtigt. Aus ilim
stammenAgamemnon und sein SolinOrestes. Die Einzelheiten dieser
Sage sind erst von den groBen attischen Tragikern des 5. Jahrh. aus-
gebildet ivorden; dasselbe gilt von der Odipussage.

4. Die Sagen von Theben. In Bootien entstanden die beiden
altesten Staatswesen in Orchomenus (Sitz der Minyer) und in
Theben (angeblich gegriindet von dem Phonizier Kadmus). In
letzterer Stadt regierten die Kadmeonen, denen auch Odipus au-
gehorte, der Morder seines Vaters und Gemalil seiner Hutter, der
das Ratsel der Sphinx loste. Naclidem er sich zur Strafe fiir seinen
ziveifachen Frevel geblendet liatte, fand er im Haine von Kolonus
bei Athen Entsiihnung. Gleielnvohl lastete der Gotterfluch auf seinen

Zeelie, Geschichte des Altertums. 4
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Eachkommen; seine beiden Soline toteten sich gegenseitig, seine
Tochter Antigone wurde lebendig begraben.

5. Die Sage voin Troianischen Kriege. Im nordwestlicken
Kleinasien entstanden friih zwei kleine Staaten der den Griechen
iialie verwandten Dardaner und Troer mit den ITauptstadten Dar-
dania und Ilios oder Troia. Mit den Troern gerieten die Griechen
wegen der Entfiikrung Helenas, der Gattin des spartanisclien Konigs
Menelaus, in einen zehnjiihrigen Krieg. Die Fiihrung des Heeres lag
in den Handen Agamemnons, des Bruders des Menelaus. Die Stadt
wurde endlich zerstort.

6. Odysseussage. Von den ITelden, die nach der Zerstorung
Troias der Sage zufolge zuriickkekrten, bestand die zahlreichsten
Abenteuer der kluge Odgsseus, der erst nach 20jahrigen Irrfahrten
in sein Inselkonigreich Ithaka zuriickkam. An seinen JSFamen
kniipften die Griechen alle moglichen Schiffermarchen.

Mit Ausnahme der Odysseussage spielen alle diese Sagen, soweit
das europaische Festland in Betracht kommt, auf der Ostseite Grie-
chenlands in fruchtbaren Talern oder Ebenen, wo wir demnach die
altesten griechischen Staatswesen anzunehmen haben. Die Existenz
dieser alten Staatswesen ist eines der ivichtigsten Ergelmisse der
Sage; es wird durch die Ausgrabungen Schliemanns bestatigt.

V. Schliemanns Ausgrabnngen und die neuesten runde auf Kandia
(Kreta).

1. Die Ausgrabungen in Troia. Schliemann suchte die ver-
schollene Statte des Homerischen Troia an der Stelle des spateren
Neu-Ilion und deckte beim Iliigel DLissarlik (tiirkisch = Burgruine)
neun Ansiedlungen auf, von denen jede folgende auf den Trummern
der alteren erbaut war.* Der merkwiirdigste Fund daselbst war ein
Schatz von Gold: Diademe, GefšiBe, Arinbander usw.

2. Die Ausgrabungen in Mykena. Hier \vurden in den Burg-
felsen gehauene Graber mit Leichen aufgefunden. Vor allem wichtig
ist ein Fund von Goldgegenstanden, darunter Gesichtsmasken, wie
sie in Agypten iiblich waren; auBerdem \vurden u. a. Dolche aus
Bronze mit eingelegten Goldornamenten (Lowenjagd, FluBland-
schaft mit Papyrusstauden) ausgegraben.11

* Die altesten fiinf Ansiedlungen gehoren der vorgeseliiehtliehen, die
jiingsten drei der griechiscli-romiselien, die sechste mit Resten einer maditigen
Burgmauer der mykenisclien Zeit an.



Schliemanns Ausgrabungen. 51

3. Die Ausgrabungen in Orchomenus. Von dieser Stadt, die
Homer als die reichste der Griechen bezeichnet, ist das sogenannte
Schatzhaus des Minyas vorhanden, ein Rundbau, ahnlich dem
„Schatzhause“ des Atreus in Mykena. Beide waren Konigsgraber.
In der inneren Grabkammer fand Schliemann den Rest der JDecke
aus Stein mit einern aus Bosetten und Spiralen gebildeten Rclief-
Ornamente, das Deckengemalden in Grabern des dgyptischen
Theben12 sehr ahnlich ist. Im „Sehatzliause“ des Atreus waren
die Wande mit Bronze-Ornamenten, teihveise auck mit skulptierten
Alabasterplatten geschmiickt (S. 16).

4. Die Ausgrabungen in Tiryns. Die Burg dieser Stadt war
von einer Mauer umschlossen, die aus fast unbehauenen, gewaltigen
Steinblockeu gebildet ist (sogenannte cyklopische Mauer; die cyklo-
pische Burgmauer von Mykena bestebt teilweise aus regelmaBigen
Bldcken). llier legte Schliemann einen Balast bloB, dessen GrundriB,
wie der mykenisclie, mit den Hauptbestandteilen des Homerischen
Konigspalastes ubereinstimmt. Als Wandschmuck entdeckte er in
der Vorhalle des groBen Mannersaales (Megaron) einen mit blau-
gefarbtem Glasflusse geschniiickten Alabasterfries13 und ein Wand-
gemdlde, das der Steindecke vom Schatzhause des Minyas sehr ahn-
lich ist.

5. Die Ausgrabungen auf Kreta (Kandia) . Die Ausgrabungen
der letzten zehn Jahre auf Kandia liaben eine iiberaus groBe Fiille
von Bauresten, Wandgemalden und Werken der Kleinkunst (Gem-
men, Vasen) zutage gefordert. Siidlich von der Stadt Kandia wurde
an derStelle des alten Knosos, der angeblichen Residenz des Minos, 14
ein groBartiger Palast aufgedeckt, dessen Wande mit Alabaster¬
platten geschmiickt waren. Dieser Palast mit seinen zahlreichen Ge-
machem ist wahrscheinlich das Labyrinth der Sage; sehr oft ist an
den Wanden der Stier dargestellt (vgl. Minotaurus). Aus der hohen
kulturellen Bedeutung Kretas in so friiher Zeit darf man selilieBen,
daB die Insel damals aucli politisch eine groBe Rolle gespielt hat
(vgl. Minos).

Ergebnisse. 1.) Die dltcsten Funde von Kreta und Troia ge-
horen dem 4. Jahrtausende an und riihren von einer nichtindogerma-
nischen Bevolkerung her; viel jiinger sind diellberreste von Mykena,
Orchomenus und Tiryns, die der sogenannten myl'cenischen Kultur-
zeit angehoren und vielleicht von den Achaern stammen. 2.) Die
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gefundenen Gegenstiinde zeigen, daB Einfliisse der agyptischen und
spiiter aucli der babylonischen Kultur auf die altesten Bewolmer
der beiden Gestade des Agaischen JVIeeres stattgefunden haben.
3. ) Da Spuren der mjkenischen Kultur an der ganzen Ostseite
Griechenlands, auf den Inseln und auch in Kleinasien gefunden
wurden, muB liier eine gleichmaBige Kultur verbreitet gewesen sein,
fiir die man etwa die Zeit von 1500—1000 wird ansetzen diirfen.*
4. ) Diese Kultur ist vielfacli im Einklange mit der Homeriscben
Dichtung, die teilweise nocb die spatmykenische Zeit widerspiegelt.

VI. Einwirkungen (les Orients auf die Griechen.

Die altesten Griechen wurden von der uberlegenen Kultur des
Orients vielfach beeinfluBt; die agjptiscbe Kultur wurde ihnen
durcli die Phdnizier vermittelt, die babyloniscb-assyriscbe entvveder
ebenfalls durch sie oder durch die Bewohner Kleinasiens (S. 20
und 31). Die Griechen &elbst waren sich dieses Sacbverlialtes be-
wuBt und faBten ihre Meinung liber die Einwirkung der Pbonizier
in der Sage vom pbonizischen Ivonigssobne Kadmus zusammen, den
sie uber Kreta, Khodus, Tbera und Melos, also Stationen der Pbo¬
nizier, bis nacb Bootien gelangen lieBen.

Die wichtigsten orientalischen Eimvirkungen betreffen die
Keligion, Buchstabenscbrift, Kunst und materielle Kultur.

1. Die Keligion. Da die Arier Menschenopfer nicht kannten,
weisen die bei den Griechen erwiihnten, z. B. die beabsiclitigte
Opferung Ipbigeniens in Aulis, auf fremden (semitischen) EinfluB
bin. Ilieher gehoren auch die Kampfe des Theseus mit dem Mino-
taurus und den Amazonen.**

2. Die Buchstabenscbrift. DaB das griechische Alphabet aus
dem pbonizischen stammt, beweisen die altesten auf uns gekom-
menen Inscbriften, die dem 1. Jalirh. angeboren. Von den Griechen
erhielten das Alphabet die Itorner, von diesen die Deutscben, die
Slawen unmittelbar von Griecbenland aus, so daB alle heutigen
Alphabete Europas auf dieselbe Quelle zuruckgeben.

* Die jiingeren tlberreste in Kreta und Troia (G. Scliielite) gehoren ebcn-
falls der mykenischen Kultur an, die bis nach Sizilien bin verbreitet \var.

** Vereinzelt koinmen bei den Griechen Menschenopfer noch in spiiter
Zeit vor.
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3. Die Kunst. In der Baukunst ist wichtig die Bekleidung
der AVande mit Alabasterplatten, z. B. in Tiryns. 15 Auf dem Gebiete
der Plastik zeigen den orientalischen EinfluB zalilreiche Fliigel-
gestalten, wie Sphinxe, Greife, Vogel mit Menschenkopfen und das
Lowentor beim Eingange zur Burg von Mykenii (S. 16 und 35).
Ben EinfluB in der Malerei beweisen die AVande im Konigspalaste
von. Knosos, die nach agyptischen und babyloniscben Vorbildern
ausgesclnniickt waren. Im Kunstgeiverbe verdient Envahnung, daB
die Blatter der Palme und die Bliite des Lotos, die beide dem
Oriente angehoren, das wiclitigste Motiv der griechisclien Flachen-
dekoration sind.

4. Die materielle Kultur. Bie Grieclien lernten viele Haus-
tiere und Kulturpflanzcn (S. 36), den Bergbau, die Metaliarbeiten,
Webereien usw. der (Mentalen kennen und vcrtauschten das iiltcre
IVollenkleid mit dem linnenen.*

V[[. Die griechisclien Wanderiingen.

Die Ursaclicn von Vbikerwand cru ngen . In der Gesoliichte
werden nicht selten Wanderungen von Volksstammen eiuvalmt. Die
Uauptgrunde fiir Wanderungen sind Mangel an Lebensmitteln,
Verdrangung durch Eremde, eudlich Eroberungs- und Raublust.
Bas Ziel solclier Wanderungen sind in der Hegel mildere, also siid-
licher gelegene Gegenden.

Bie Zeit der griechischen AVanderungen ist ganz unsicher; es
kann nur fiir ilir Ende mit cinigerAVabrscheinlichkeit das Jahr 1000
angenommen werden. Sie setzten das ganze Volk in Bewegung und
erfaBten das eigentliche Griechenland, die Inseln und Kleinasien.
Mit den AVanderungen beginnt das hellenische Mittelalter.

1. Die AVanderungen in Griechenland selbst. Sie zerfallen in
drei, nacli der tlberlieferung voneinander abbangige Abšehnitte; es
sind dies der Einbruch der Thessaler in Thessalien, die AA^anderung
der Booter und der Zug der Dorier in den Peloponnes.

Bie Thessaler drangen aus Illyrien iiber den Pindus ins
fruchtbare Peneusbecken ein (daher Thessalien) und macliten die
achaisch-aolisehen Booter des Landes zum groBeren Teile zu Leib-
eigenen.

* Die Worte fiir Gold fftpvcrogj, Mine f/AvaJ, Unterkleid f^noivj sowie die
Bezeichnung mehrerer Buehstaben stammen aua dem Semitisohen.
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Ein Teil der Booter entzog sich der Eremdherrschaft durcli die
Auswanderung ins fruchtbare Becken des Kopais-Sees, das sie
untenvarfen. Von den beiden Staatswesen der heroischen Zeit
verlor Orchomenus seine Bedeutung fiir immer, wahrend Theben
sie behauptete.

Die Dorier, deren Name in der heroischen Zeit gar nicbt
genannt wird, wurden, wahrscheinlich durcb den Einfall der
Thessaler, aus ihren IVohnsitzen in der Kalie des 01ymp auf-
gescbeucht, lieBen sich voriibergehend in dem kleinen Doris nieder
und zogen dann, mit Atolern verstarkt, iiber den Korinthischen
Golf, um sich nach zahlreichen Kampfen des groBten Teiles des
Peloponnes zu bemachtigen. So tritt im Pelopohnes an Stelle der
Iberrschaft der Aclider die der Dorier, an Stelle der Pelopiden treten
die Herahliden, unter deren Eiilmmg die Dorier eimvanderten.
Weil das Geschlecht, dem Herakles entstammte, vor den Pelopiden
in Mžykena regiert hatte, nennt die Sage die Einwanderung der
Dorier die Ruckhehr der Herahliden.

Wahrend die Atoler den Staat Elis begriindeten, errichteten
die Dorier drei Staatswesen in den fmchtbaren Talebenen des
Pamisus, Euroias und Inachus, namlich Messenien, Laikonien und
Argolis. Die Sage erklart dies damit, daB die Dorier unter der
Fiihrung von drei Heraklidiscben Briidern eingewandert seien. Die
einheimische achaische Bevolkerung wurde teils untenvorfen, teils
drangte sie sich in der Landschaft Achaia zusammen, deren friihere
ionische Bevolkerung sich hauptsachlich nach Attilca fliichtete. Arha-
dien blieb in seinen alten Verhiiltnissen und nahm auf die Ent-
wicklung der Plellenen keinen EinfluB.

2. Die Besetzung der ostlichen Inseln und des westlichen
Kleinasien. An die Wanderung von ISTorden nach Siiden schloB sich
die von Westen nach Osten, die iibrigens schon spatestens im
15. Jahrh. begonnen hatte. So wurden die Inseln des Agaischen
Meeres und die ganze Westkiiste IOeinasiens, die im Gegensatze
zum Innern der Halbinsel griechischen Charakter und daher auch
immer eine eigene Geschichte gehabt hat, in griecliisches Land ver-
wandelt. Die ldeinasiatischen Kolonien lagen den Dandschaften des
betreffcnden Stammes in Europa gegenuber (S. 42).

Die ivicMigsten Folgen der Wanderungen. 1.) Die Wohnsitze
der griechischen Stamme wurden fiir alle Zukunft festgestellt;
2.) die beiden Trager der geschichtlichen Entwicklung, die Dorier
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und die lonier, traten von nun an in den Vordergrund; 3.) die
gewaltigen Erschiitterungen machten vielen Einrichtungen der
heroischen Zeit ein Ende;* 4.) durch die achaisch-aolische Koloni-
sation ist die Erinnerung an die alteren Kampfe um Troia Avieder
aufgefrischt und dadurch Inhalt und Charakter der Ilias wesentlich
bestimmt Avorden.

VIII. Die Kulturverhiiltnisse am Ende der heroischen Zeit.
Homer gibt kein erschopfendes Bild der damaligen Zustande,

da er nur das Lehen der hoheren Kreise eingehend schildert. In
dieser Beziehung Avird er von Hesiod erganzt, der die Gotter des
bauerlichen Lebens (Demeter, Dionysus) und das Treiben der
Volkskreise besonders beriicksichtigt.

1. Die Verfassung. Die zahlreichen Staaten der Griechen
werden von Konigen regiert, 16 die eine patriarchalische Gewalt aus-
liben. Sie nehmen eine dreifache Stellung ein, denn sie sind oberste
Richter, Feldherren und Priester. Ihre Gewalt ist erblich, riihrt von
Zeus her und ist durch den Bat der adligen Geschlechter (dvaxrec,
yEQovT.Ec,) beschrankt. Die Gemeinfreien (Srjgog) werden wohl ver-
sammelt (&yoQa), aber nur, um die Beschllisse des Ilonigs und des
Rates zu vernehmen.

2. Die Religion. Heben dem alteren Gottesdienste (S. 41)
findet sich der jiingere mit Bildern und Tempeln nur vereinzelt. 17
Eiuvahnt werden die Oralcel von Dodona und Delphi; Seher deuten
die Zukunft aus der Beobachtung der Himmelszeichen und des
Vogelfluges. Religiose Scheu ist allgemein verbreitet; als das
sdnverste Verbrechen. gilt die Verletzung der von den Gottern be-
stimmten Ordnung (ii)Qi.g).

3. Das Reeht. Zwar urteilt der Konig nach dem Rate der
Vornehmen; aber der Staat ist noch nicht verpflichtet, gegen Ver¬
brechen, z. B. Totsclilag, einzuschreiten, vielmehr haben die Ver-
wandten des Getoteten die Pflicht der Blutrache, die den ersten
Versuch zur Begriindung eines Rechtsschutzes gegen die schranken-
lose Freiheit des einzelnen bildet. In der Regel begniigt man sich
aber mit einer entsprechenden Buhe in Rindern und Schafen
(„Wergeld“ bei den alten Germanen).

* Namentlieh auch der mykenischen Kunst mit Ausnahme derjenigen
Gegenden, die von den AVanderungen nieht in Mitleidenschaft gezogen wurden.
So hiilt der attische Dipylonstil der Vasenmalerei bis um 700 mykenische
Motive fest.
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4. Die Sitte. Walireiid die Konige in befestigten Burgen
wohnen, lebt das Volk auf dem Lande zerstreut. Es bescliaftigt sicli
fast ausschliefilich mit Viehzucht, Acker- und Weinbau, daneben
finden wir audi die Anfange des Gowerbes (Schmiede, Topfer).
Die hauslichen Geschafte \verden von Sklaven besorgt, die sicli
milder Behandlung erfreuen. Wegen des herrschenden Sceraubes
sind weite Reisen zur See gefiircbtet; der Ruf, cin groBer Rauber
zn sem, verleiht noch bei Homer Elire und Ruhm. 18 Das Leben
liat einen heiteren Charakter; es herrscht Freude an frohliclien
Mahlzeiten, bei denen durcb wandern.de 8'dnger die TTeldentaten der
Vorfahren gepriesen werden. Schon damals galt die Losung: „Immer
der Erste zu sein und voranzustreben den andernV 19 Das Epos
riihint an mehreren Stellen die aus Phdnizien stammenden Kunst-
werke (schone Riistungen, kostbareVasen, reichgestickte Stoffe).* 20

Ergebnis. Wir finden demnach ein unverdorbenes, heiteres
Volk in einfachen Verhaltnissen, die mehrfach an die Zustande
bei den Germanen vor der Volkerwanderung erinnern.

y( !Zi'weIter lZieItraru.m.

Vom Abscklusse der Wanderungen bis zum Beginne der Perserkriege,
etwa von 1000 bis 500; Zeit der Aristokratie und der Tyrannis,

Hegemonie Spartas, Emporkommen Athens, Kolonisation.

I. Die verschiedenen Verfassungsformen der griechisclien Staaten.

1. Die Aristokratie. Infolge der Wanderungen wurden die
alten Stammesverbande aufgelost und es entwickelte sich allmahlich
der Stadt-Staat und damit die grobe Zersplitterung des Volkes.
Daneben trat der A del immer bedeutsamer hervor und engte das
Kbnigtum durcb Beseitigung der Erblichkeit, Bescbriinkung der
Amtsdauer auf eine gewisse Zeit und Verminderung der Gewalt ein.
So wurde der Konig allmahlicb ein Beamter des Adels, d. b. die
Aristokratie war begriindet. Diese ging meist in die Herrschaft
der Reichen, Oligarchie, d. h. weniger bevorrechteter Familien,
iiber. Die Blritezeit der Adelsherrschaft ist das 8. Jahrh.; die
Odjssee zeigt sie uns bereits vollig ausgebildet.

* Nach Homer war Odysseus ein iiberaus tiiehtiger Seemann, verstand zu
pfUigen und zu mahen, stellte sein Bett selbst lier und zimmerte das Gemaeh,
in dem es stand.
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2. Dic Tyrannis. Da die Oligarchen haufig das Volk be-
driickten, verlangte dieses zu seinem Schutze geschriebene Gesetze;
nicht selten gaben die herrschenden Gesehlechter nach und gewannen
auch die reicberen Mitglieder des Volkes durch Anderung der Ver-
fassung in timohratischem Sinne, d. h. die politischen Bechte waren
nicht mehr an die Geburt, sondern ari ein gewisses Vermogen ge-
kniipft. War der Adel hartnackig, kam es zu einer Erhebung des
Volkes unter der Fiihrung eines Tgrannem d. h. eines Mannes,
der, auf das Volk und haufig auch eine Leibwache gestiitzt, die
Geschlechterherrschaft stiirzte und seine eigene Alleinherrschaft
begrtindete. Die Bliitezeit der Tjrannis ist das 7. Jahrh. Besonders
beriihmte Tjrannen waren Periander in Korinth, Pisistratus in
Athen und Pohjkrates auf Samos, Meist endete die Tjrannis infolge
Mifibrauches der Gewalt schon in der zweiten Generation.21 Die
Tyrannen suchten ihre Stellung durch gegenseitige Unterstiitzung
zu befestigen und forderten die materiellen Interessen sowie die
Kunst; dadurch untergruben sie aber ihre eigene Stellung, denn
ein Volk, das reich geivorden ist, verlangt auch politische Freiheit.

3. Der Sieg der Oligarchie und der Demokratie. Kach dem
Sturze der Tvrannis folgte entweder wieder eine, in der Hegel
gemafiigtere, Oligarchie oder die Herrschaft des Volkes, die Demo¬
kratie. Diese beiden Verfassungsforinen wurden flir die Dauer die
wichtigsten. Die Demokratie wurde zur Ochlokratie, wenn sie zur
Herrschaft des Pobels ausartete.

Der Fortgang der griechischen Geschichte kniipft sich im
wesentlichen an die Entwicklung Spartas und Athens.

II. Sparta.

A. Zur Geographie Lakoniens.

Lakonien ist nur 4700 km2 grofi. Es ist weitaus uberwiegend
Gebirgsland; zwei parallele Kettengebirge durchziehen es: der
Taggetus, bis 2400 m hoch, im Westen und der Parnon, bis 1900 m
hoch, im Osten. Beide enden in schmalen Halbinseln, die den
Lakonischen Golf umschliefien. Die geschichtliche Bedeutung der
Landschaft beruht auf der fruchtbaren Ebene des Eurotas; in ihrein
nordlichen Teile, Lacedaemon im engeren Sinne genannt, lag Sparta,
das aus fiinf Dorfern bestand und erst im 2. Jahrh. ummauert
wurde.
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B. Geschichte Spartas.
I. Die Lykurgische Verfassung.

Die Zeit, welche dem Einbruche der Dorier in den Peloponnes
unmittelbar folgte, ist hochst ungenau bekannt und namentlicb die
Clironologie bis um das Jahr 500 vollig unsicher, da die Griechen
lange keinen allgemein anerkannten Ausgangspunkt fiir ihre Zeit-
rechnung hatten. Es ist sogar zweifclhaft, ob Lykurg, der ins
9. Jahrh. gesetzt wird, eine historische Personlichkeit oder ein sparta-
niscber Heros ist. Auch liiBt sich nicht angeben, welche Einrich-
tungen er schon vorfand, welche ihm selbst und welche der nach-
lykurgischen Zeit angehoren. Man karm daher nur die ausgebildete
spartanische Verfassung im Zusammenhange darstellen, wobei be-
merkt werden mufi, dafi auch sie eine Entwicklung gehabt hat.

a) Die Bevolkerung. Sie zerfiel in die herrschenden Dorier
und die unterworfenen A.chaerj die letzteren waren teils Pcridken,
teils Heloien.

Die Dorier. An Zahl den Achaem bei weitem nacbstebend,
bildeten sie den einzigen politisch berechtigten Teil der Bevolkerung.
Sie hatten infolge einer Art von Zusammensiedlung(hwof.>rf<7|Mdc^
ihren Sitz in Sparta und hiefien desbalb Spartiaten. Ihre Zalil nahm
stetig ab; wahrend fiir die Zeit der Perserkriege 8000 angegeben
fflerden, waren sie um die Mitte des 3. Jahrh. auf 700 herabge'-
sunken. Von jeder Arbeit befreit, \vidmeten sie sich ausschlieBlich
dem politischen Leben und dem militarischen Dienste.

Die Peridken (,,Umwohnende“) bildeten den Nahrstand und
beschaftigten sich mit Ackerbau, Handel und Gewerbe. Sie waren
personlich frei, aber politisch reditios, mufiten Abgaben zahlen und
Kriegsdienste leisten. Mit den Spartiaten zusammen wurden sie
dem Auslande gegeniiber als Lacedamonier bezeichnet.

Die Heloten waren Slaatssklaven, die an die Scholle gebunden
vvaren. Sie muBten von dem ihnen zur Bebauung zugewiesenen
Ackerlande den Spartiaten bestimmte Abgaben liefern. Ihre Zahl
war sehr grofi, ihre Behandlung schlecht, die Dorier unternahmen
mitunter formliche Kriegsziige gegen sie. Dem Staate dienten sie
auch als Leiclitbewaffnete, seit dem Peloponnesischen Uriege selbst
als Hopliten.

b) Die politischen Einrichtungen. Sie sind eine Fortbildung
der Homerischen Zustande; es kommen daher Konigtum, Bat und
Volksversammlung in Betracht. Jiinger ist das Ephorat.
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aJ Vas Kbnigtum. Eigentiimlich ist fiir Sparta die Einrichtung
des Doppelkonigtums, das sich als Folge der Einigung zveier Herr-
schergeschlechter, die friiher zwei einzelnen Staatswesen im Eurotas-
tale vorstanden, erklaren kiJ3t. Die Stellung des heroischen Konigs
als obersten Richters, Priesters und Heerfiihrers war durch den
groBen EinfluB des Rates und der Ephoren so beschrankt, daB sich
der Konig nur als Feldherr verhaltnismaBig selbstandig bewegen
konnte.22 7 1 - tf- ( •

/3J Der Bat der Alten (yskovala). Er bestand auBer den Konigen
aus 28 iiber 60 Jahre alten Spartiaten, die durch den Zuruf des
Volkes auf Lebenszeit gewahlt wurden. Der Rat hatte politische
und richterliche Befugnisse; erstere bestanden in der Vorberatung
der Antrage fiir die Volksversammlung und im Vereine mit den
Konigen und Ephoren in der Regierungstatigkeit, letztere in der
obersten Strafrechtspflege.

y) Die Volksversammlung (dušila). Zu ihr hatten alle iiber
30 Jahre alten Spartiaten Zutritt. Sie entschied ohne Wechselrede
iiber Krieg und Frieden, wahlte die Geronten soivie die Ephoren
und hatte wohl aucli die Gesetzgebung. Sie trat j eden Monat einmal
zusammen, die Abstimmung erfolgte durch Zuruf.

d) Das Ephorat. Die fiinf auf Jahresfrist von der Volks¬
versammlung gewahlten Ephoren (= Aufseher) erscheinen seit dem
5. Jahrh. als die eigentlich entscheidende Behorde. Ihre wichtigsten
vier Rechte waren: Sie leiteten die Volksversammlung und den Rat,
deren Beschliisse sie ausfiihrten, hatten das Aufsichtsrecht iiber die
Jugenderziehung, konnten die Konige zur Verantwortung ziehen
sowie ins Gefangnis werfen und iiberwachten die Gebarung mit den
Staatsfinanzen. Das Ephorat ivar demnach der eigentliche Hort der
bestehenden Ordnung.

Allgemeiner CharaMer dieser Einrichtungen. Diese Verfassung
hat die Monarchie in Sparta dem Kamen nach aufrecht erhalten, sie
aber in Wirklichkeit der Mehrzahl der Gesamtbevolkerung gegen-
iiber (bei den Spartiaten selbst gab es keinen Adel) in eine Olig-
archie umgestaltet.

c) Die Ziiclit fdyojyrjJ. Ihr Ziel war, die Spartiaten korperlich
moglichst stark und ivaffengeiibt zu machen, damit sie durch ihi’e
tlberlegenheit ersetzten, was ihnen an Zalil abging. Deshalb ivar das
ganze Privatleben vom Staate geregelt und strenge iiberwacht, was
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nur durcli den Svnozismus dcr Dorier ermoglicht wurde. Uie gci-
stige Bildung trat dagegen zurlick; selbst Lesen und Schreiben
wurden nicht gelernt.

Schwachliche Kinder wurden ausgesetzt. Vom siebenten Jahre
an \vurden die Knaben ilirer Familie entrissen und vom Staate er-
zogen, vom zrvolften an schliefen sie auf Streu. Alljahrlich wurden
sie gegeiBelt; wer es am langsten aushielt, galt als Sieger. Vom
20. Jahre an gehorte jeder Spartiate einer Zeltgenossenschaft von
ungefahr 15 Mitgliedern an und muBte in seiner ganzen Lebens-
weise die groBte Einfachheit einhalten. Das Hauptgerieht war die
beriichtigte „schwarze Suppe“, ein in Blut gekochtes und mit Salz
und Essig gewiirztes Schweinefleiscb. Der Staat duldete bis zum
Ausgange des 4. Jalirb. nur Eisengeld, der Besitz von Gold oder
Silber war bei Todesstrafe verboten. Dieselbe Strafe war auf die
Auswanderung gesetzt, denn sie galt als Desertion, da der Spartiate
vom 20. bis zum 60. Jahre kriegsdienstpflichtig war. Ihre Lieblings-
beschaftigTing im Frieden war die Jagd (vgl. die alten Germanen).

Beurteilung. Sparta glicb auch im Frieden einem Kriegslager,
kein Wunder, daB die Spartaner bis zur Schlacht bei Leuktra (371)
als unbesiegbar galten. Niemals hat eine Verfassung zugunsten des
Staates so rilchsichtslos ins Familienleben eingegrijfen. Wahrend
die Pflege der Wissenschaften und Kunste das Werk der Athener
war, hat sich Sparta dadurch wesentliche Verdienste erworben, daB
es durch seine militarische Erziehung und stramme Staatsordnung
die Widerstandskraft der Grieclien bedeutend starkte.

Einen solchen Staat drangte es zu Eroberungen, Messenien fiel
ihm zum Opfer. '

2. Die ersten zwei Messenischen Kriege.

Die Ursache beider Kriege war die Erobarungslust der Spar¬
taner, die Veranlassung zum ersten gaben Streitigheiten zwischen
den zwei Kachbarlandern. Die Chronologie der beiden Kriege, die
von der Sage verherrlicht sind, steht nicht fest; der erste wird in
das 8., der zweite in das 7. Jahrh. verlegt.

Infolge des tapferen Wider.standes der Messenier wahrten
beide Tiriege selir lange. Den ersten entschied die Einnahme der
Bergfestung Ithome, den zrveiten die der Bergfestung Ilira; im
letzteren entflammte der Dichter Tgrtdus durch seine Kriegslieder
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die Spartaner zu ausdauernder Kampfeslust. Infolge des ungliick-
lichen Ausganges der Kriege variderten zalilreiche Messenier aus,
die zuriickbleibenden mirden zu Heloten gemacbt.

Ergebnis. Sparta legte Medurch den Grund zu seiner Macht-
slellung, aber die bedriickten Messenier sannen wiederbolt aui
Abfall.

3. Die Kriege Spartas mit Argos und Arkadien; die Hegemonie Spartas
im Peloponnes.

Wiederholt fiihrten die Spartaner Krieg mit Argos, dem
Ilerrschersitze der Ilerakliden in Argolis; dadurcb dehnten sie ilir
Gebiet im Osten bis ans Meer aus. Fortwahrend herrscbte aber
zivischen beiden Bacbbarstaaten Feindschaft.

Der Versucb, Arkadien zu unterwerfeiij scheiterte an deni
\Viderstande Tegeas, das damals die maclitigste Stadt der Land-
schaft war. Desbalb suclite Sparta auf andere Weise seine Macbt-
stellung zu erhoben. Wie zuerst mit Tegea, schlob namlicb Sparta
aucli mit den iibrigen Stadten des Peloponnes Vertrage, denen zu-
folge sie die militarische und diplomatische Fuhrung (Hegemonie)
Spartas anerkannten und sich zu bestimmten Leistungen an Geld
und Truppen verpflicbteten. Ein Bundesrat entschied mit Stimmen-
melirlieit; in der Regel setzte freilicb Sparta seinen Willen durcli.
In ihren inneren Angelegenheiten waren die Bundesmitglieder frei,
doch unterstiitzte Sparta iiberall die Oligarchie, lialf d aber bei der
Vertreibung der peloponnesischen Tyrannen mit. ISTacb Sparta war
Korinth, die groBte damalige Seestadt Griechenlands, die bedeu-
tendste Stadt des Bundes. Bur Argos und Achaia hielten sicli ferne.
Zu einer umfassenderen Form der nationalen Einigung als der
Hegemonie haben es die alten Gricchen nicht gebracht.

Ergebnis. So stand Sparta seit der Mitte des 6. Jahrli. an der
Spitze des Peloponnes; es galt als die einzige griecbische GroB-
macht, weshalb in den Perserkriegen die Griecben aucli auBerbalb
des Peloponnes die spartanische Hegemonie anerkannten.23

III. Athen.
A. Zur Geographie Attikas.

1. Die Besclireibung der Landschaft. Attika, 2500 km2 groB
(Vio von Steiermark), enthalt mehrere, durch kleine Ebenen
gesonderte Gebirgsglieder von sehr verschiedener Richtung. Im
Rorden scblieBen es die bewaldeten Ziige des Cithdron und Parn.es,



G2 Die Orieclien.

beide 1400 m lioch, ab. Ali e iibrigen Berggruppen werden nach
Siiden lun immer niedriger; es sind dies der marmorreiche Pente-
UJcus, der honigreiche Iiymettus und das silberreiclie Laurium-
gebirge. Von den Ebenen komrnen liauptsachlich die von Athen und
Eleusis in Betracht.

Athen hat sehr wenig Niederschlag, da es im Regensckatten
des atolischen und arkadisclien Berglandes liegt j deshalb betrieb es
besonders Wein-, Oliven- und Feigenbau und muBte Getreide voni
Auslande, namentlich aus den pontischen Gevvassern, beziehen,
wahrend Eleusis mit seinem reicher bewasserten Boden ergiebigen
Ackerbau betrieb. Damit hangt die besonders eifrige Verehrung der
Athene in Athen sovvie die der Demeter in Eleusis zusammen.

Attika ist fiir die Aufnaiime Fremder von der Seeseite her sehr
giinstig gestaltet, denn seine Kiisten sind hafenreich und die fruclit-
barsten Ebenen gegen das Meer geoffnet.

2. Die Dalen Athens. Der alteste Hafen war der offene von
Phaleron, an dessen Stelle spater die bergige Halbinsel des Pirdus*
mit der alten Festung Munychia zum Kriegs- und Handelshafen
Athens umgestaltet wurde. Zwei lange Mauern fiihrten zum Piraus
und eine zum Phaleron.

3. Zur Topographie Athens. Den friihesten Kern der Stadt
bildete die Burg Akropolis (150 m hoch) mit ihrer nachsten Um-
gebung; auf ihr standen die altesten Heiligtiimer sowie dieWolmung
des Konigs. Urspriinglich war nur die Akropolis befestigt; die erste
feste Ummauerung der Stadt riihrt von Themistokles her. Der Marltt
(dyoga), der nur ausnahmsvveise fiir Volksversammlungen beniitzt
wurde, lag im Korden der Burg, nordwestlich davon der sogenannte
Theseus-Tempel. Die Volksversammlung vvurde entweder auf die
PnyxJ eine Plohe vvestlich von der Burg, oder, was spater das Ge-
wohnliche war, ins Theater berufen. Der Hiigel des Areopag lag
zwischen der Pnyx und der Akropolis.

B. Die Gesehichte Athens.

Die Gesehichte Athens in diesem Zeitraume zerfallt auf Grund
der Yerfassungsentwicklung in vier Abschnitte, und zwar die Zeit
vor Solon, die Solonische Verfassung, die Tyrannis des Pisistratus
und die Begriindung der Demokratie durcli Klisthenes.

Man muB die Halbinsel und den Hafen Piraus auseinanderhalten.
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I. Athen vor Solon.

a) Die Herrschaft der Konige.

Die Einigung des Landes und Gliederung der Bevolkerung.
AuBer Sparta war Athen die einzige Stadt, der die Einigung
einer ganzen Landschaft gelang; daher bezeichnet der Ausdruck:
,,Athener“ in staatsrechtlichem Sinne die Betvohner von ganz Attika.
Die Erhehung Atliens zur Hhuptstadt des Landes, dessen Bevolke-
rung teilweise nacli Athen iibersiedeln mulite, war nach der Eber-
lieferung das Werk des Theseus. Athen ist daher, ahnlich wie Sparta
und Kom, aus einem Synozismus (S. 58) erwachsen (daher die
Pluralform A&ijvcu).

Der Eberlieferung nacli war die freie Bevolkerung in 4 Phylen
(Stamme), 12 Phratrien (Sippen), 360 Geschlechter und in i0.800
Familien gegliedert (vgl. in Rom tribus, curiae, gentes, familiae).
Der Fortschritt in der staatlichen Entwicklung bestand darin, dah
diese urspriinglich auf der Verwandtschaft beruhende Gliederung
den Zwecken der Staatsverwaltung dienstbar gemacht wurde.

Wahrend Attika von den Stiirmen der dorischen Wanderung
verschont blieb, versuchten spater die Dorier nach der Besetzung
des Peloponnes, sich auch dieses Landes zu bemachtigen. Der Eber-
lieferung zufolge wurde dies aber durch den freiwilligen Opfertod
des Konigs Kodrus verhiitet. Mit ihm endet die Konigsherrschaft.

b) Die Herrschaft des Adels (der Eupatriden).

1. Die Begriindung der Aristokratie. LTirgends erfolgte der
Ebergang zur Adelsherrschaft so allmahlich wie in Athen; es re-
gierte namlich zunachst das ganze konigliche Geschlecht und der
jeweilige LIerrscher, fiir den spater der Hame Archon iiblich wurde,
war an dessen Zustimmung gebunden, so daB aus dem Konige der
lebenslčingliche Prdsident einer aristokratischen Republik wurde,
den die Eupatriden einsetzten. Spaterhin wurde die Dauer des
Archontats auf zehn Jahre beschrankt und endlich nach Abschaffung
des Yorrechtes des koniglichen ILauses die j ahrliche Einsetzung von
neun Archonten aus dem Adelsstande festgestellt. Von diesen standen
im Kange am hochsten: a)Der eponyme Archon (dq%wv čntbvvpogj,
so genannt, weil sein Rame an der Spitze verschiedener Beamten-
verzeichnisse stand; er hatte die Entscheidung in Fragen des Fami-
lienrechtes; §J der Konig-Archon (&Q%(ov (laoiZevg), der spater in der
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Koniglichen Halle (otoa /2aoUeiog) Eeclit sprach; auf ilin ging mit
dem Namen die priesterliche Stellung des Konigs liber, er hatte nam-
lich die Oberaufsicht uber die Tempel und die religidsen Einrich-
tungen; y) der Kriegs-Arclion (&q%o)v noXegaq%oc,), der Veruialter
des Militarwesens. So waren die wesentlichsten Eechte des Konigs
miter die ersten drei Arclionten verteilt. Die seclis iibrigen, Thesrno-
theten genannt, biiteten das nrimdlicli fortgepflanzte Becht, d as sie
auch fortbildeten. Allmahlich sank die Bedentung des Archontats;
in der Zeit des Perikles war es eine bedeutungslose Ebrenstelle.

Da auck der RatfflovlrjJ nur aus Eupatriden bestand, war der
Sturz des Konigtums aussclilieBlich dem Adel zugufce gekommen.

2. Die Opposition des Volkes ; Drakon. Glegen die unbe-
schrankte Adelsherrschaft erhob sicli eine Opposition seitens der
nichtadligen Bevolkerung, die teils politi&cher, teils wirtschaftlicher
Art war. Die erstere hatte ihren Grund in der Eechtlosigkeit des
Volkes und in der Unsicherheit des Eecbtes, die letztere in der
materiellen Kot der Landleute, die infolge des Kriegsdienstes und
der Getreideeinfubr zu Pachtern oder Taglobnern herabgesunken
waren, wahrend der Grund und Poden groBtenteils den Adligen
gehbrte.* Das Volk zerfiel damals in die Geomoren (Bauern), die
durcli die Zinsenlast (mindestens 10'%) hart gedriickt waren, die
Diakrier (die armen Viebziichter im Berglande) und die Paraler,
die durcli Seehandel reicb geworden waren.

Auf die Unzufriedenheit des Volkes gestiitzt, versuchte Kylon,
freilich vergebens, sicli zum Tyrannen aufzuwerfen. Hiedurch er-
scbreckt, lieBen sicli die .Eupatriden zur Aufzeichnung des bestehen-
den strengen Rechtes herbei, womit sie den Arclionten Drakon be-
trauten (um 620^. Weil aber dieser das Eeclit nicht milderte 24
und die soziale Prage nicht beriicksiclitigte, bestand die Unzufrie-
denlieit des Volkes fort, so dah eine Eevolution auszubrecben drolite;
da vrnrde Solon der Eetter des Staates. \

2. Die Solonische Gesetzgebung.

Der Kodride Solon, edn Kaufmann, hatte durcli ausgedehnte
Eeisen seinen geistigen Horizont erweitert und sich bereits das
Vertrauen seiner Mitburger erworben. Er hatte namlich die Wieder-

* Da ahnliche Verlialtnisse auch in den meisten iibrigen griechiaehen
Staaten herrsehten, ist der Stiindekanipf eine allgemeinc Ersclieinung in der
griechisclien Geseliichte des 7. Jahrh.
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aufnahme des bisher ungliicklich gefuhrten Krieges mit Megara
veranlabt, \vodurch die Atliener die Insel Salamis zuriickgewannen.
In kluger K achgiebigkeit wahlten ihn die Eupatriden zum Archon
fiir das Jabr 594 und beauftragten ihn, eine neue Staatsverfassung
zu entwerfen, die in diesem und den folgenden Jahren zustande
kam. Entsprecliend den beiden Quellen der Unzufriedenheit, be-
stelit Solons Werk aus einem ivirtschaftlichen und einem politischen
Teile; dazu kommen nocli Bestimmungen iiber Reckt und Sitte.

a) Die wirtschaftlichen Reformen. Der lebhafte Aufsclrvvung
des Handels hatte in den Handen einzelner Kaufleute grobe Geld-
summen angehauft, aus denen sie gegen bobe Zin&en den herab-
gekommenen Bauern Darlehen gaben; konnten diese niebt zablen,
wurden sie ins Scliuldgefangnis gevrorfen. Das Los der Bauern
niubte daber, selbst auf Kosten der Kaufleute, verbessert werden;
diesem Zwecke diente die Seisachtheia (Lastenabschuttlung). Sie
bestand in der vollstandigen Tilgung der auf G rund und Boden
baftenden Scbuklen-, in der Feststellung des Hochstausinabes an
Grundbesitz, in der Freigebung der Scbuldkneehte und der Auf-
bebung der Schuldknecbtschaft. Durch diese Mabregeln liat Solon
fiir lange Zeit die Existenz des Bauernstandes gesiebert. Fiir den
hnanziellen Verlust wurden die nichtadligen Kaufleute durch poli-
tisclie Zugestandnisse entsclnidigt.

b) Die politischen Reformen, a) Einteilung dar Burgarschaft.
Wabrend bisher nur die adlige Geburt politisclie Redite gab, regelte
Solon das Mab der politischen Rechte und Pflicbten der Burger
nacli ibrem Finkommen und teiltc sie zu diesem Z\vecke in vier
Klassen ein, so dab seine Verfassung timokratischen Cbarakter bat
(ufrrgiu = ce^isusj. Wahrend die ersten drei Klassen als Reiter und
Jlopliten so\vie durch ZaHlung von Abgaben dem Staate dienten,
waren die Mitglieder der viertgn steuerfrei und leisteten urspriing-
licli audi keine Kriegsdienste. Desbalb standen sie anfangs an poli¬
tischen Recbten den ersten drei Klassen nacli; seit sie aber in den
Perserkriegen als Leichtbewaffnete und Flottenmannschaft ver-
wendet wurden, erhielten sie auch politisclie Gleichstellung mit
jenen. So herrschte zunschen Rechten und. Pflichten ein schiines
EbenmaB.24a

@) Volksversammlung, Rat und hochste Beamte. Die drei poli-
tiscli mabgebenden Einrichtungen der koniglichen Zait finden wir
auch in der Solonischen Verfassung vertreten; docb ist die Ent-

Zeehe, Geschichte des Altertums. 5
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sckeidung an di>_yolksversammlung gekominen und der EinfluB der
hochsten Beamten, die an Stelle des Konigs getreten sind, sehr ein-
geschrankt.

1. ) Die Volksversammlung Zur Teilnahme daran
waren alle iiber 20 Jahre alten Blirger berechtigt. Ikre vier Haupt-
reclite waren die Gesetzgebung, die Wahl der hocksten Beamten
und Entgegennahme ihrer Rechenschaftslegung, die Entscheidung
iiber Krieg und Erieden sowie liber den AbschluB von Biindnissen.
Die Abstimmung erfolgte gewohnlich durck Aufkeben der Hande.

2. ) Der Rat(^ovli]). Er bestand aus 400 Mitgliedern, 100 aus
jeder Pkyle, die nur den ersten drei Klassen entnommen iverden
durften. Er stand als beratende Behorde den Archonten zur Seite
und hatte auBerdem das liecht, iiber die der \rolksversammlung
vorzulegenden Antrage einen VorbescliluB zu fassen sovvie als
kockste Verwaltungsbekorde iiber alle Beamten und die Finanzen
die Aufsicht zu fiiliren. Da er jahrlicb erneuert \vurde, entwickelte
sick in seinem SckoBe keine standige Politik. Die laufenden Ge-
sekafte erledigten die Rpyta,nen, d. k. die kundert Vertreter einer
Pkyle, die sick jedes Vierteljalir ablosten.

S.) Das Archontat. Daran anderte Solon nickts5 es blieb aus-
schlieBlick dez ersten, Elasse vorbekalten.

D) Der Areopag. Solon bestimmte, daJ3 nur Arclionten, die
ikr Amt tadellos verwaltet hatten, auf Lebenszeit in den Areopag
eintreten durften, und wies ihm folgende drei Rechte zu: er blieb
der oberste Gfilicktskof fiir die schwersten Verbrechen, wie Mord,
Brandstiftimg u. dgl.; er erhielt das Eeckt, das sittlicke und reli-
giose Leben der Burger zu iiberwachen; endlich bekam er die
Befugnis, Beschliisse der Volksversammlung, die ihm mit dem
Staatswohle unvertraglich sckienen, fiir ungiiltig zu erklaren.

5.) Die Helida/ ein Gesckwornengerickt. An dieses Gericht
komite von gewissen Entscheidungen der Archonten appelliert wer-
den. Zwar hatten alle iiber 30 Jahre alten Atkener Zutritt zur
Heliaa, in Wirklichkeit nahmen aber nur diejenigen daran teil,
die von den Archonten zugelassen ivorden ivaren.

c) Bestimmungen iiber Recht und Sitte, Erzieliung und
Unterrieht. Solon verbot dem Vater, seine Kinder zu verkaufen
oder zu verpfanden und verpilicktete ihn, fiir ikre Erzieliung. zu
sorgen, ividrigenfalls er das Recht auf Altersversorgung durck die
Kinder verlor. Die Erziehung war in Athen weit vielseitiger und
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<lem Staate gegeniiber selbstandiger als in Sparta; denn in Athen
wurde audi die geistige Bildung beriicksichtigt und der Staat be-
schrankte sicli auf die Beistellung der Ringschulen (Gymnasien)
sowie die tTberwachung des Unterrichts, der nur in Privatschulen
erteilt \vurde. Der Unterricht zerfiel in Gymnastik, Grammatik
und Musili; die Grammatik vermittelte die Kenntnis des Lesena,
Schreibens und Rechnens, die Musik (Saitenspiel und Gesang)
solite die Leidenschaften maBigen und edlere Gefiible entwickeln.
Dem Elementarunterrichte folgte die Lekture der Dichter, nament-
licb Homers, dessen Werke mancbe Knaben ausvvendig ‘wuBten . 20

Solon bielt es fiir eine Schande, wenn jemand der Armut
nicht durch Arbeit zu entgehen uusse; deshalb bestimmte er auch,
daB niemand seines Gewerbes wegen beschimpft werden diirfe, und
soli auf den MiiBiggang die Todesstrafe gesetzt haben. Jeder
Burger wurde verpflichtet, bei inneren Zwistigkeiten Partei zu
ergreifen (vgl. unseren Wablzwang).

d) Der Charakter dieser Verfassung. Die Solonische Gesetz-
gebung hat einen konservativen Charakter, d. h. sie bricht nicht
schroff mit der tlberlieferung, was besonders in der Stellung des
Rates und des Areopags zum Ausdrucke kommt. Ihr timokratischer
Charakter lieB eine Portbildung in demokratischem Sinne zu. Die
Solonische Verfassung- war der feste Rechtsboden, auf den die
Athener nach voriibergehenden Erschiitterungen inuner wieder
zuriickkehrten.

e) Solons letzte Lebensjahre. Die neuen Gesetze wurden auf
holzerne Pfeiler aufgeschrieben, die offentlich aufgestellt wurden,
^nd Solon lieB seine Mitblirger schworen, zehn Jalire lang an ihnen
nichts zu andern. Sodann begab er sich ins Ausland (Sage liber
sein Zusainmentreffen init Krosus). 26 Die Zumutung, die Tjrannis
anzunehmen, wies er mit Entscliiedenlieit zurlick, gegen Pisistratus
ergriff er selbst noch die Waffen. Bald darauf starb er. \/

3. Die Tyrannis, 560 bis_510.

Die gemiiBigten Reformen Solons stellten keine vollige Befrie-
digung in Attika her; am unzufriedensten waren die Diakrier.
An diese schloB sich Pisistratus an, um sich der Tjrannis zu be-
maclitigen. Gegen ihn verbanden sich die GroBgrundbesitzer mit
den Paralern und vertrieben ihn; gleichwohl gelang es ihm, sich

5 *
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spater endgiiltig der Alleinherrsckaft zu bemachtigen und sie bis
zu seinem Tode (527) zu behaupten.

Pisistratus ist der Begriinder der athenischen Seemacht. Seine
Herrschaft zeigt die lypischen Zuge der Tyrannis: durcli Biind-
nisse mit anderen Tjrannen befestigte er seine Stellung, durch
Forderung von Handel und Gevverbe hob er die Einkiinfte des
Staates, er beganu den Bau des Zeus-Tempels in Atlien und l>e-
giinstigte die Dichtkunst (der Lyriker Analcreon lebte an seinem
Hofe). Die Solonische Verfassung lieB er bestehen, doch biiBte die
Volksversarnmlung alle Bedeutung ein und besetzte er selbst die
Amter.

Der Erbe seiner Machtstellung wurde sein Sohn Ilippias, der
sicli Willkiir und Ungerechtigkeiten zuschulden kommen lieB.
Gegen ihn und seinen jiingeren Bruder Hipparchus bildete sicli
eine Verschiuorung, an deren Spitze Ilarmodius und Aristogiton
standen. Iiipparchus \vurde am Feste der Panathenaen getotet,
Plippias, der nun seine Harte noch steigerte, vier Jahre spater
gestiirzt (510) ; er fiiichtete sich ins persische Reich. Hiemit ward
die Tyrannis in Atlien (und im eigentlichen Griechenland) fur
immer beseitigt.

4. Die demokratischen Reformen des Klisthenes

Klisthenes stellte die Solonische Verfassung wiederher und
bildete sie weiter fort, wodurch die Demokratie begriindet wurde.
Seine Reformen sind: 1.) Er zerlegte Attika in 30 Teile und ver-
einigte durch das Los je drei derselben zu einer Phyle. AVahrend
in den alten Phylen die verwandten Geschlechter vereinigt waren,
wurden jetzt einander fremde Geschlechter zu einer Phyle ver-
einigt, so daB das tJbergewicht der adligen Geschlechter gebrochcn
wurde. 2.) Als Folge hievon wurde der Bal auiLjLOjO Mitglieder
(4Q_aus jeder Phyle)-erhoht; die Vertreter jeder Phyle beldeideten
abwecliselnd, also 35 bis 36, in Schaltjahren 38 bis 39 Tage* lang,
das Amt der Prytaneri. 3.) Er fiihrte das Los statt der Beiuerbung
um die Ratsstellen ein, um den EiniluB der Adligen bei den AVahlen
zu beseitigen. AVahrscheinlich wurde damals ein, neues militarischcs
Amt, das der zehn /Sirategen (einer aus jeder Phyle), errichtet.

* Die Athener hatten Mondjahre von 354 und zm- Ausgleicliung Selialtjahre
von 384 Tagen.
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4.) I )ie Einfiihrung des Scherbengerichteg. fdaioav.iamc,). Weim
ein Mann des Strebens nach der Tvrannis verdachtig schien, solite
er durch eine Volksversammlung, an der mindestens 6000 Burger
teilnehmen muiiten, auf zelin Jahre aus Athen verbannt \verden.
Spiiter vrarde diese Einrichtung auch dazu venvendet, dali das
Volk zwischen zwei sich bekampfenden Parteihauptern entsclieide.

Ergebnis. Durch diese, MaSregeln wurde die Demokratie
gegen Tgrannis und Aristokratie geschiitzt. 27 Vergebens versuchten
die Eupatriden, im Bunde mit Sparta diese Keuerungen zu be-
seit-igen; es blieb mir eine Gereiztheit zivischen den Atlienern und
den Spartanern zuriick und des inneren Feindes, der oligarchischen
Partei, ist Athen niemals Herr geworden.

IV. Die Kolonisation der Griechen.

Es kommen hiebei vorziiglich Veranlassung, Ort, Zeit, Beteili-
gung der einzelnen Stdmme und das Verhdltnis zum Mutterland
m Betracht. Die \vichtigsten Veranlassungen zur Ausfiihrung von
Kolonien waren Bbervolkerung, innere Kampfe, Lust an Aben-
teuern und die Itiicksicht auf den Ilandel. Zuerst setzten sich die
Griechen im ostlichen Tei! e des Mittelmeeres fest, aus dem die
Phonizier rasch verdriingt wurden, spater auch im westlichen. Im
AnschluB an die dorische Wanderung dauerte die Kolonisation
Jahrhunderte hindurch fort; ilire Bliitezeit waren das 8. und
I. Jalirh. Ungleich den romischen Kolonien waren die griechischen
von der Mutterstadt Cfiprgdno/UgJ vollstandig unabhangig; nur ein
Pietatsverhaltnis, das sich namentlich im Kultus und in Festfeiern
auBerte, bestand zwischen Mutter- und Tochterstadt.

1. Ionische Kolonien. a) Die europaischen Ionier. Athen
wurde der Ausgangspunkt fiir die -vvichtigsten ionischen Kolonien,
namlich die Ggkladen, Ephesus und Milet. Auf Euboa waren Ere-
tria und Ohalcis besonders tatig; letzteres griindete auf der drei-
fingrigen Halbinsel zwischen dem Thermaischen (Golf von Salo-
niki) und dem Strgmonischen Meerbusen (Golf von Orfani)
32 Stadte, weshalb sie den Kamen Chalcidice erliielt. Auch die
angeblich alteste Kolonie in Unteritalien, Kuma,, wurde von Euboa
aus gegriindet.

b) Die asiatischen Ionier. Milet soli melir als 80 Kolonien an
den getreidereichen Kiisten der ponlischen Gewdsser (Hellespont,
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Propontis, Pontus Euxinus) angelegt haben. Von diesen wurde
Sinope selbst wieder Ausgangspunkt zahlreicher Pflanzstadte. Im
Norden des Sclrvvarzen Meeres waren besonders die EluBmiindungen
gunstige Platze; hier bliihte im Altertum infolge des Getreide-
bandels Olbia, wie heutzutage das nahe gelegene Odessa. — Pholcaa
griindete Massilia (Marseille), die Avichtigste Statte fiir die Aus-
breitung der griechiscben Kultur im nordwestlicben Europa.

2. A o1iseh-ach;iische Kolonien. Im Osten breiteten sicb die
Aolier und Achaer iiber den nordwestlichen Teil Kleinctsiens aus;
es Avaren dies bauptsacblicb Ackerbaukolonien. Im Westen, in
Unteritalien, legten sie bliiliende Handelskolonien an, so namentlich
Sybaris und Kroton.

3. Dorische Kolonien. Die Dorier besetzten zuerst die siid-
lichen Inseln des Archipels und das siidwestlicbe Kleinasien,
spater wandten sie sicb nacb dem Westen. Am wichtigsten war die
kolonisierende Tatigkeit Korinths, Megaras, Spartas und Theras
(Santorin). Korinth legte Kolonien an auf den Ioniscben Inseln,
namentlich auf Corcyra (Korfu), dem Knotenpunkte aller Seewege
im Ionischen Meere; von hier aus fuhren die Korintber teils
nordlich zu den Illyriern, teils westlich nacb Italien und Sizilien
(Syrakus). Megara griindete das wichtige Byzanz, Sparta Tarent,
Thera die slidlicbste griechiscbe Kolonie Cyrene.

Die Bedeutung und Entwicklung der Kolonien. Die Griechen
liaben eine staunensAverte Zahl von Kolonien angelegt; hiedurch
haben sie fast das ganze Mittelmeer bis zum Einbruche der Araber
zu einem hellenischen Meere, an dessen Gestaden griechiscbe Bil-
dung herrscbte, gemacht - eine ihrer groBten geschicbtlieben Taten.
In den meisten entvvickelte sicb ein bliihendes Industrie- und
Ilandelsleben, das groBen Wohlstand und Luxus hervorrief. Von
der Westkiiste Kleinasiens aljgeseben, befand sich der schonste
Stadtekranz in Unteritalien, das von den Kolonisten selbst im
Gegensatze zum armeren Mutterlande „GroBgriechenland“ (fj yeydAi]
'ElAac,) genannt wurde. I^eider bekampften sich spater diese Kolo¬
nien vielfacb untereinander, wodurcb ihre Bliite friib verwelkte.

Die Kolonien entwickelten sich in maneber Beziehung rascher
als das Mutterland, denn der Kampf mit der einheimiscben Be-
volkerung forderte alle Kriifte der Kolonisten heraus. Diese schnelle
Entwicklung beweisen folgende vier Tatsacben: In den Kolonien
finden Avir am friihesten Stadt-Staaten und Tyrannen (in Milet
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sclion vor 700), die altesten schriftlichen Gesetzgebungen, die ersten
hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der Literatur und der
bildenden Kunst. Daher liegt bis gegen Ausgang des 6. Jalirh. der
Sehwerpunkt der griechischen Entvvicklung in den Kolonien. ^

V. Die nationalen Einigungsmittel.

Je weiter sicb die Griechen ausbreiteten, desto groBer war die
Gefahr, daB sie auf fremdem Boden ihre nationale Eigenart ein-
biiBten. Davor bevvahrte sie vor allem ihre uberlegene sittliche und
geistige Bildung, deren Vorziige sie gerade in der Fremde besonders
schatzen lernten. AuBerdem Avirkten hauptsachlich difil.JEiuricb--
tungen einigend: das delphische Orakel, die Ampliiktyonien und
die groBen Nationalspiele.

1. Das delphische Orakel und seme Bedeutung. Delphi lag
m einer groBartig wilden Gegend, von den gewaltigen Kalkwanden
des ParnaB iiberragt. Aus einem Erdspalte stiegen gasartige Dampfe
ernpor, denen begeisternde Wirkung zugeschrieben wurde. tlber
diesem Schlunde stand der goldene DreifuB der Seherin Pythia, die
einzelne Worte ausstieB, aus denen die Priester Siitze bildeten. Die
Orakelspriiche waren meistens doppeldeutig gehalten.

TJrspriinglich ein Ileiligtuin von lokaler Bedeutung, wurde
Delphi durch die Dorier zur national-hellenischen Statte der Mantilc
emporgehoben, an die sich die Griechen (aucli Kicht-Griechen, z. B.
Krosu's) in Avichtigcn Angelegenheiten, wie: Ausfiihrung von Kolo-
nien, Anderung der Verfassung usav., um Kat Avandten. Dadurch
Avurde es fiir das 8. bis 6. Jahrh. zum religiosen und teilweise auch
politischen Mittelpunkte des Volkes. 28 Durch die delphische Prie-
sterschaft Avurde besonders der Dienst Apollos ausgebildet, Avomit
auch Veredlung der Sitte, z. B. Sicherung des Landfriedens, Be-
schrankung der Blutrache (vgl. Orestessage), verbunden Avar.* In
politischer Beziehung vertrat das Orakel den Standpunkt der Aristo-
Icratie und unterhielt daher enge Beziehungen zu Sparta. All-
mahlich sank seine Bedeutung, da sich die Priester bestechen lieBen,
und als es in den Perserkriegen vom Kampfe gegen den National-
feind abriet, Avar sein EinfluB vollig dahin.

* Den sittlichen Fortschritt der Griechen driiekt die Wandlung im Begriffe
des Wortes dper-rj aus; wahrend es bei Homer jeden Vorzug, z. B. Sehonheit, be-
zeiehnet, gervinnt es seit dem 7. Jahrh. die Bedeutung von sittlicher Tuchtigkeit.
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2. Die Amphiktyonien. Dio Gricchen verstanden daminter
einen Bund der Nachbarn (dufimiovsg) zum gemeinsamen Schutze
eines Heiligtums und zur gemeinsamen Abhaltung eines religiosen
Festes. Am beriihmtesten wurde dic delphische Amphiktvonie, die
schon im 7. Jahrli. fast alle Stamme des Mutterlandes urnfaBte. Bei
den Versammlungen der Bundesmitglieder wurden auch Bestim-
mungen getroffen, welche die Beziehungen der Griechen unterein-
ander regelten; so verpfHchteten sich die Teilnehmer eidlich, keine
vcrbiindete Stadt von Grund aus zu zerstoren und keiner das Wasser
abzuschneiden.

3. Die Nationalspiele. Kein Volk bat der Ausbildung der
korperlichen Krafte soviel Aufmerksamkeit zugewendet wie die
Griechen, die desbalb zalilreiche Paldstren und Ggmnasien* be-
saBen. Es ersehien den Griechen wie ein Gottesdienst, die von der
Natur empfangenen und durch die Kunst weiter ausgebildeten
Krafte zu Ehren der Gotter frohlich zu entfalten. Der Preis der
hochgefeierten Sieger bestand in einem Kranze.

Die altesten und beriihmtesten Spiele waren die olgmpischen.
Sio vrarden in Olgmpia abgehalten, worunter nicht eine Stadt,
sondern der ummauerte heilige Bezirk Altis mit den Tempeln,
ferner die Spielplatze und dieWohnungen der Priester zu verstehen
sind. Die Spiele dauerten fiinf Tage und zerfielen in zwei Arten.

a) Die gymnastischen Spiele im Sladium. Sie sind die alteren
und bestanden urspriinglich in einem ein-, spiiter in einem sieben-
maligen Durchlaufen der Balin. Durch das H.inzukoinmen andorcr
Spiele entstand um 700 der Filnfkampf; er urnfaBte den Weit-
sprung, Wurf mit dem IJiskos, Wurf mit dem Speere, Lauf und
Ringkampf.29 Spiiter kam noch die Verbindung von Ring- und
Eaustkampf hinzu.

b) Die ritterlichen (zirzensischen) Spiele im Hippodrom. Sie
vvurden im 7. Jahrh. eingefiihrt und sind ein Ausdruck der bedcu-
tend gesteigerten Macht der Adelsgeschlechter (vgl. die mittelalter-
lichen Turniere). Sie bestanden wesentlicli in Wettfahrten mit dem
Viergespann, wozu spiiter auch das Wettreiten kam.

Die olvmpischen Spiele fanden alle vier Jahre statt, \veshalb
der Zeitraum von einer Eestfeier zur anderen, Olgmpiade genannt,

* Die 'Palastren waren Privat-Ringschulen fur Knaben, die Gymnasien
Staatsanstaltcn fur Jiinglinge.
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seit dem 3. Jahrh. von den Griechen zur Jahreszahlung benutzt
wurde. Als Ara galt das Jalni 776, in dem die Namen der Sieger
zum erstenmal aufgeschrieben wurden; daher ist z. B. 01. 5, 3 =
758 v. Ghr.

Die drei iibrigen Nationalspiele sind die nejneischen, die in
Nemca zu Ebren des Zeus, die isthmischen, die auf dem Isthmus
von Iiorin tli zu Ebren Poseidons, und die pythischen Spiele, die in
Delphi zn Ehren Apollos gefeiert ivurden. Bei den letzteren waren
Wettkampfe im Spiele auf der Ivith ara und der Flote, den zwei
wichtigsten Instrumenten der griechischen Musili, die Hauptsacbe. -

VL Die Literatur umi Kunst.

A. Die Literatur.

Die griechische Literatur ist die einzige unserer Kulturwelt,
die sicb ganz aus sich selbst entwickelt bat. Zuerst gelangte die
Poesie, die Sprache der Phantasie, zur Entwicklung, erst spater
aucb die Prosa, die Spracbe des Verstandes.

1. Das Epos. Nocli bis zum Schlusse dieses Abschnittes mirde
das Epos, freilich mit abnebmender Kraft, gepflegt, und zw.ar durch
die sogenannten CyMiker (fiir ihre gesamte Dichtung wurde der
Ausdruck: Epischer Kreis [kvkZoc, čmuog] iiblich), die bei Homer
nur angedeutete Sagenstoffe weiter ausfiibrten. Von ihren Werken
haben sicb nur wenige Bruclistiicke erhalten. Die Pflege des Epos
fallt zusammen mit der Zeit der Aristolvratie; es ist die poetisclie
Haupttat der Ionier. Als Fabeldichter zeichnete sich Asopus aus, ein
Zeitgenosse Solons, dessen Leben freilich durcbaus sagenliaft ist. Die
unter seinem Namen erhaltene Sammlung gehort einer viel spateren
Zeit an.

2. Die Lyrik. Die Bliite der LyriTe, die mit Musik und liaufig
audi mit Tanz verbunden war, gehort hauptsiichlich der Zeit der
Tyrannis an. Audi sie nahm ihren Ausgang bei den loniern, er-
reicbte aber ihren ITohepunkt.bei den Aoliern und Doriern. Leider
sind nur wenigeLberreste der griechischen Lyrik auf uns gekommen.
Sie zerfallt in Elegie, Jambenpoesie und Melos.

a) Die griechische Elegie, die mit der modernen nur den
Namen gemein hat, bildet dem Inhalt und der Form nach den Hber-
gang zur eigentlichen Lvrik. Obwolil ersterer verscbiedener Art sein
kann, ist er docb nrspriinglicb, ahnlich dem Epos, iibarwiegend
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kriegerischj das „elegische“ VersmaB ist das Distichon, d. h. die
Verbindung von Hexameter und Pentameter. Elegien sind uns er-
halten von Tgrtaeus, Solon, dem etvvas jiingeren Theognis u. a. Aus
der Elegie entstand das kiirzere Epigramm; der groBte Meister auf
diesem Gebiete war Simonides in der Zeit der Perserkriege.

b) Der Erfinder der J'ambenpoesie war Archilochus (um 650),
den die Alten dem Homer, Pindar und Sophokles an die Seite
setzten. Spott und Hohn war der Inhalt seiner Gedichte, daher der
Hame (von lametv = treffen).

c) Das Melos zerfiel in die chorische Poesie und in das Melos
in engerem Sinne; die erstere diente dem Vortrage dureh einen
Ghor und wurde besonders von den Doriern gepflegt, das letztere,
fiir den Einzelgesang bestimmt, vom dolischen Stamme auf Lesbos.
Der Inhalt der Chorpoesie war iiberwiegend religios. Als Dichter
von Chorliedern waren beriihmt: Arion (um 600) und der etwas
jiingere Ibglcus, am gefeiertsten aber Simonides und sein Zeit-
genosse, der Thebaner Pindar, die beiden vielseitigsten Lyriker.

Der Inhalt d^ Melos in engerem Sinne war sehr verschiedetv
ariig, der Form nach war es in Strophen gegliedert, in beiden Be-
ziehiingen erinnert es an unsere Ode. Besonders beriihmt waren:
Alcdus und Sappho aus Lesbos (beide um 600) und der etwas
jiingere Ionier A.naJcreon (S. 68). Simonides und Pindar zeichneten
sich auch auf diesem Gebiete aus.

B. Die Kunst.

1. Die Baukunst. Auch in Griechenland ist der Tempelbau am
wichtigsten; seine EnGvicklung konnen wir nicht mehr verfolgen,
er tritt uns vielmehr, wie das Ilomerische Epos, fertig entgegen.
Der alteste Tempel Griechenlands, von dem wenigstens Peste er-
halten sind, ist das Ileraum in 01ympia (8. Jahrh.).

a) Das Sgstem des Tempelba.ues. Der griechische Tempel, der
sich regelmaBig auf Stufen erhebt, isfein Schutzhaus fiir das Gotter-
bild und daher im Vergleiche mit der christlichen Kirche klein. Der
GrundriB bil det ein Kechteck mit dem Eingang an einer Sclmial-
seite; die zwei Hauptteile sind die Gella (Naos), d. h. der Raum, in
dem das Gotterbild steht und zu dem noch eine Vorhalle (Pronaos)
und ein Hinterraum (Posticum) kommen konnen, und die Sdulen,
welche das Gebalk und das Giebeldach tragen und haufig als Halle
die Cella umgeben. Nach der Zalil und Anordnung der Sdulen
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unterscheidet man: Templum in antis (zwei Saulen in der Ein-
gangsseite zrvischen den verlangerten Cellawanden, den Anten),
Prostylos (vier oder sechs Saulen vor der Eingangsseite), Amphi-
prostylos (dieselbe Zalil Saulen auch an der Hinterseite), Peripteros
(eine Halle um alle vier Seiten herum) usw.

Has Gebdlke besteht aus drei Hauptteilen, namlicli dem Archi-
trav, einer unmittelbar iiber den Saulen aufliegenden Steinbalken-
lage, dem Fries und dem Geison (Kranzgesimse), das zum Scliutze
des Gebaudes weit vorragt. An den beiden Schmalseiten bildet das
Dacli mit dem Kranzgesims ein dreieckiges Giebelfeld, das mit
Statuen geschmiickt ist.

b) Der dorische und der ionische Stil. Der Unterschied
zwischen beiden beruht in der Verschiedenheit der kannelierten,
d. h. mit hohlen Streifen versehenen Saulen, und in einigen Ab-
tveichungen im Gebdlke, Der dorische Stil ist schmuckloser; iibri-
gens wurden beide Stile von beiden Stammen verwendet.

In der dorischen Ordnung besteht die Saule aus dem Schafte
(ohne Basis) und dem Kapital, letzteres wieder aus zwei Teilen:
dem Wulste (Echinus) und der Platte (Abakus). Die dorische
Saule ist kiirzer und gedrungener als die ionische, entsprechend dem
ernsteren dorischen Wesen; sie rniBt in der Hohe fiinf bis sechs
untere Durchmesser. Beim Gebdlk ist besonders die eigentiimliche
Bildung des Frieses zu erwahnen. Er besteht namlich aus den
Triglyphen und den Metopen; erstere, iiber den Saulen und in der
Mitte zwischen je zwei Saulen angebracht, sind kleine Pfeiler mit
ja zwei ganzen und zwei halben senkrechten Einschnitten, letztere
sind Steinplatten, die mit Reliefs geschmiickt sind.

Bei der ionischen Ordnung besteht die Siiule aus Basis, Schaft
und Kapital, das letztere wieder aus einem kleineren Echinus und
den Voluten (Schneckenwindungen), in die ein iiber dem ersteren
liegendes „Polster“ beiderseits endet. Ilire Hohe betragt acht bis
neun untere Durchmesser. Der Fries besteht aus gleichmaBig an-
einander gereihten Steinbalken, die mit Eeliefs geschmiickt sind.

c) Polychromie. Die Freude an der Farbe, die dem ganzen
Orient und dem Mittelalter eigentiimlich war, finden wir auch bei
den Griechen. Sie bemalten ihre Gebiiude und Marmorstatuen; bei
den ersteren venvandten sie besonders Ilellblau und Rot.*

* Die Farblosigkeit der Gebiiude und Statuen in der neueren Zeit wurde
dadureh veranlaSt, dati die ausgegrabenen antiken Kunstwerke entfiirbt waren.
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2. Dic Plastik. Fiir das Studium des menschlichen Korpers,
dessen Darstellung die Hauptaufgabe der Plastik ist, waren der
eifrige Besuch der Ringschulen und die Gegenwart der Kunstler bei
den Nationalspielen, an denen sich die Bliite des Volkes beteiligte,
besonders giinstig. Im 7. Jahrh. trat unter agyptischem EinfluB an
Stelle des Lotens der Erzplatten die Technik des Erzgusses und
begann der Aufsclrvvung in der Verwendung des Marmors; beide
Teclmiken wurden \vieder zuerst auf den Inseln gepflegt. Es wurden
damals Werke der religidsen und der profanem, Plastik geschaffen.
Nachdem die Griechen die Stufe der Sgmbole (S. 44) iiberschritten
hatten, schufen sie Gotterbilder, deren alteste unter dem Einflusse
der agyptisdien Plastik einen feierlich-ernsten Charakter an sich
tragen. Man nennt diesen Stil den archaischen. Dagegen schuf die
profane Plastik belebtere und natunvahrere Gestalten, seit es Sitte
wurde, den Siegern in den Eationalspielen Statuen zu errichten.

3. Die Malerei spielt in diesem Zeitraume noch keine selb-
standige Bolle.

So hatten die Griechen bereits eine reiche Kultur ausgebildet,
als der Angriff der Perser sie zur Anstrengung aller Krafte lieraus-
forderte. Mit den Perserkriegen beginnt die gidechische Keuzeit.

IDritter Zeltra-TO.ra.
Vom Beginne der Perserkriege bis zur Begriindung

der mazedonischen Hegemonie, 500 bis 338. Bliitezeit des Volkes.

Erster Abschnitt: Vom Beginne der Perserkriege bis zum
Anfange des Peloponnesischen Krieges, 500 bis 431. Zeit der Demo-

kratie, Hegemonie Athens.

I. Die Perserkriege, 500 Ms 449.

Als das pecrsische Reich unter Darius I. auf dem Ilohepunkte
seiner Macht stand, eroffnete es den Krieg mit den Griechen des
Mutterlandes; damit begann der erste bedeutsame Kampf zwischen
dem Morgen- und dem Abendlande, der seitdem nicht mehr ganz
aufgehort hat. Der Ausganghat den Verlauf der weltgeschichtlichen
Entwicklung vom Oriente losgelost und nach dem IVesten verlegt.

Die Perser besaBen eine ungeheure Uberlegenheit an finanzieller
und militdrischer Kraft, kainpften aber ohne Begeisterung, nur
durch das Machtgebot ilires Konigs gez\vungen. Die Griechen,
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Burger freier Gemeimvesen, traten in voller Wertschatzung ihrer
Kultur und daher mit gehobenem Mute in den Kanipf ein; auch
waren sie ihren Feinden an Kriegskunst und in der Bewaffnung
iiberlegen.* Daneben finden wir infolge der Zersplitterung der
Griechen freilich auch Mangel an Ausdauer, Uneinigkeit und sogar
Bestechlichkeit. Die grofiten Yerdienste erwarb sicli in diesem
Kriege Athen; selbst der mehr aristokratisch gesinnte Pindar riilimt
die Stadt als die Saule von Ilellas.30

Die Hauptquelle ist Herodot, der etwa 50 Jalire nach der
Schlacht bei Marathon schrieb; die Starke der feindlicben Ileere
gibt er nack der iibertreibenden tlberlieferung an.

Die Ursache des Krieges war die Eroberungslust des persischen
Konigs, die Veranlassung dazu die IJnterstiitzung der aufstdndi-
schen lonier durch Griechen des Festlandes.

A. Der Aufstand der lonier, 500 bis 494.

Die griecliischen Stadte Kleinasiens erfreuten sich imter der
Herrschaft der Peršer eigener Verwaltung, doch wurden sie von
sogenannten Tgrannen uberwacht, die den Persern ergeben waren.
Ein solcher Tvrann war auch Histidus von Milet, der zum Danke
fiir die Errettung des Darius ein Stiick Land in Thrazien erhalten
hatte, dann aber infolge Verdachtigung an den persischen Hof
berufen vvorden war, wo er in einer Art ehrenvoller Gefangenschaft
lebte. Yon liier aus beredete er Aristagoras, seinen Schwiegersolin
und Kachfolger als Tyrannen in Milet, die lonier zum Abfalle von
den Persern aufzureizen. Wahrend die lonier, an die sich die
meisten aolischen und dorischen Stadte anschlossen, die Tyrannen
vertrieben, wandte sich Aristagoras an die Griechen des Mutter-
landes um Hilfe; in Sparta wurde er abgewiesen, dagegen stellte
Athen 20 und Eretria 5 Schiffe. Naelidem die lonier und die
Athener Sardes niedergebrannt hatten, wurden sie von den Persem
zu Lande bei Ephesus geschlagen; zur See wurden die uneinigen
Aufstandischen im Golfe von Milet vollstiindig besiegt, nachdem
die europiiisclien Griechen bereits abgesegelt varen. Kun wurde
Milet erstiirmt und samt den Tempeln niedergebrannt, seine Blute

* Die Hauptwaffe der schwergeriisteten Griechen war die Lanze, die der
leichtbewaffneten Perser der Bogen.
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war fiir immer dahin. ITistiaus ward von den Persern gekreuzigt,
Aristagoras fiel im Karnpfe gegen die Thrazier. Die Aufstandischen
wurden bald wieder vollstandig unterworfen; Darius beschloB nun,
sich an den europaischen Griechen zu rachen.31

B. Die Grieehen in der Verteidigung, 492 bis 479.

Der erste Kriegszug der Perser (492).

Die Perser unternahmen den ersten Kriegszug zu Lande durcli
Thrazien und Mazedonien unter der Anfiihrung des koniglichen
Schwiegersohnes Mardonius. Er erreichte sein Ziel iiberhaupt nicht;
das Landhecr erlitt im Kainpfe mit den Thraziern groBe Verluste,
die begleitende Elotte scbeiterte am Berge Athos. Der einzige Ge-
winn war die Unterwerfung der Kiisten Thraziens und Mazedoniens.

Der zweite Kriegszug der Perser (490); Miltiades.

Vorerst scbickte Darius an die einzelnen griechisclien Staaten
Gesandte, die von ihnen Erde und Wasser als Zeichen der Unter-
werfung verlangen sollten. Wahrend die meisten sich fiigten, wur-
den in Sparta und Athen die Boten des Konigs getotet. Um dem
MiBgeschicke des ersten Zuges zu entgehen, Avurde der zweite zur
See unternommen; die Befehlshaber hatten den Auftrag, die Inseln
im Agaischen Meere zu unterwerfen, Athen und Eretria zu
ziichtigen und Hippias zuriickzufiihren.

Kacbdem Naxos und Eretria genommen waren, schiffte die
Flotte nacb Attika und landete bei Marathon. Hier wurden die
Perser trotz ihrer Ubermacht von 9000 Atlienern und 1000 Pla-
taern unter der Fiilirung des Strategen Miltiades besiegt und zum
Abzuge veranlaBt. Da der Versuch, Athen von der Seeseite her
zu iiberrumpeln, miBlang, trat die persiscbe Elotte die Buckfahrt
an, auf der Elippias starb.

Miltiades, damals der einfluBreichste Mann in Athen, unter-
nahm mit der Flotte einen Zug gegenMJaros, das sich auf Seite der
Perser geschlagen hatte; der Zug miBlang, Miltiades wurde scbwer
vermmdet und starb im Staatsgefangnisse, weil er den Ersatz
der Kriegskosten (50 Talente), \vozu ihn das Volk verurteilt hatte,
nicht leisten konnte.
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Der dritte Kriegszug der Perser (480 und 479); Themistokles und Aristides.

1. Die Vorbereitungen zum Krieg in Athen und im Pelo-
ponnes. Nadi dem Tode des Miltiades waren in Athen die an-
gesehensten Manner der kiihne, weitblickende Themistokles und
der edelgesinnte, maBvolle Aristides. VVahrend der letztere an der
bislierigen Entivicklung Athens fešthielt, betrieb ersterer, der groBte
griechische Staatsmann, mit allem Eifer die Einrichtung des^Pirdus
an Stelle des offenen Plialeron zum Kriegshafen sowie die Ver-
mehrung der Kriegsfiotte und siegte naeh zehnjahrigem Kampfe
liber seinen Gegner, der durch das Scherbengerieht verbannt wurde.
Da die'Burger das Ertragnis der Laurischen Silbergruben fiir die
Elotte bestimmten, liatten die Athener beiin Wiederbeginne des
Krieges verhaltnismabig die meisten Trieren.32

Nachdem Xerxes der Nachfolger des Darius, einen Aufstand
in Agypten unterdriickt hatte, fiihrte er ein starkes Iieer, das aber
die Zalil von 100.000 Mann nicht iiberschritt, iiber den Hellespont
durch Tlirazien und Mazedonien, walirend es eine gewaltige Elotte
in der Nahe dei1 Kiiste begleitete. Unter dem Eindrucke der groJBen
Gefahr vereinigten sich trotz der abratenden Mahnung des delphi-
schen Orakels die Spartaner und Athener zur gemeinsamen Ab-
wehr des Eeindes und beschlossen, alle Eehden beizulegen und die
iibrigen Griechen zur Teilnahme am Kampfe aufzufordern. Athen
unterstellte sich freiwillig dem spartanischen Oberbefehle.

2. Die Kampfe in den Thermopylen und bei Artemisium;
Leonidas. Wegen der UnverlaBlichkeit der thessalischen und mittel-
griechischen Bevolkerung wurde der erste BeschluB, den Tem)ie-
paB zu verteidigen, aufgegeben. und erhielt der spartanische Konig
Leonidas den Befehl, den ThermopglenpaB zu lialten, bis in seinem
Riicken die Griechen ein groBeres ITeer aufgestellt liatten. Mit
etwa 7000 Ilopliten, unter denen sich 300 Spartaner, 700 Thespier
und 400 Thebaner, die letzteren als Geiseln wegen der Perser-
freundlichkeit Thebens, befanden, verteidigte Leonidas den Eng-
paB drei Tage lang gegen die wiederholten Angriffe der Perser,
bis sie ihm infolge des Verrates des Ephialtes auf einem Gebirgs-
steig iiber den Ota in den Biicken kamen. Um unniitzes Blutver-
gieBen zu vermeiden, entlieB er den groBten Teil seines Heeres,
zu dessen Deckung er mit seinen Spartanern und den Thespiem den
Heldentod starb, wahrend die Thebaner zuletzt zu den Persern
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iibergetreten waren.83 Infolge des Verlustes der Thermopylen ver-
lieB die griechische Flotte ibren Standplatz bei Artemisium, wo
ebenfalls die Perser gesiegt hatten, und zog sicli in die Bucht von
Scdamis zuriick. Pie persischen Streitkrafte riickten nunmehr zu
Wasser und zu Lande gegen Attika vor.

3. Die Seeschlacht bei Salamis. Die Athener raumten in
groBartiger Entscblossenheit ilire Stadt und bracbten die nicht
waffenfahige Bevolkerung nach dem Isthmus, vvahrend sich die
Wa£t'enfahigen auf die Flotte begaben, die Themistohles als „die
holzerne Mauer“ des Orakels deutete. Athen wurde niedergebrannt.
Angesichts der erdriickenden feindlichen tlbermacht waren die
Grieehen nahe daran, aus Kleinmut sicli in den Peloponnes zuriick-
zuziehen. Da veranlaBte Themistokles, der sicli jetzt mit Aristides
versohnte, durch die Mitteilung, dah sicli die Grieehen zerstreuen
vrollten, den Perserkonig zum Angriffe, den dieser mit der Be-
setzung der schinalen Ausgange zu beiden Seiten der Insel Salamis
begann. In den engen Gewassern waren die ldeinen Schiffe der
Grieehen im Vorteile; dazu kam die liberlegene Leitung und die
Begeisterung der Grieehen, die in den Einzelkampfen, in ivelclie
sich die Sclilacht aufloste, vollstandig siegten. Xerxes trat mit
einem Teile des Ileeres den Ktickzug an; doch wurde Mardonius
zuriickgelassen, um im Friihjahre den Kampf zu erneuern.

4. Die Schlachten bei Plataa und am Vorgebirge Mykale.
Nachdem die Athener die persische Zumutung, ilire Sache von der
der iibrigen Hellenen zu trennen, zuruckgewiesen liatten, begann
Mardonius den Krieg mit dem zweiten Einfall in Attika, das er
gšinzlicli veriviistete, und der abermaligen Zersturung Alkens, das
notdiirftig aufgebaut worden war. Jetzt riickten auch die Spartaner
mit dem Bundesheer unter der Anfiihrung des Konigs Pausanias
heran, wahrend sich Mardonius nach Bootien zuriickzog. Hier be-
siegten die Grieehen (30.000 bis 40.000 Scliwerbewaffnete) bei
Platad das doppelt so starke feindliche Ileer, dessen Anfiihrer ge-
totet \vurde. Es ist der eigentliche Bettungstag der griechischen
Freiheit.

Xach der Sclilacht bei Salamis war die griechische Flotte nach
Ionien gefahren, dessen Bevolkerung abermals zum Abfalle geneigt
\var. Angeblich an dem Tage der Sclilacht bei Plataa siegten die
gelandeten Grieehen bei Mykale, weshalb die Perser Ionien raumten,
das somit befrcit war.
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Ergebnis. Durch den bisherigen Verlauf des Krieges waren
die Griechen so stark, daB sie nunmehr zum Angriff iibergehem
konnten. T- i

C. Die Griechen im Angriffe, 479 bis 449; Pausanias und Cimon.

1. Die Eroberung von Byzanz. Da die Griechen unmoglich
daran denken konnten, die Perser zn Lande anzugreifen, muBte
die Bedeutung der Kriegsflotte und damit die- der Athener steigen.
Zunachst handelte es sich fiir die Griechen darum, sich in den tlira-
zischen Gevvassern und im siidlichen Kleinasien oder auf Cypern
festzusetzen, um den Persern den Weg nach Griechenland zn
versperren.

Nachdem Pausanias den groBten Teil Cgperns gewonnen hatte,
eroberte er auch das wicht;ige Byzanz (478). Als er sich aber in
hochverraterische Unterhandlungen mit ČTenT persischen Idofe ein-
lieB, um sich mit dessen Hilfe von der tlbermacht der Ephoren zu
befreien, wurde er von diesen abberufeu und fand baid darauf in
Sparta ein gewaltsames Ende. Die Fuhrung der griechischen See-
macht ging nun auf die Athener iiher, die damals von Aristides und
Gimon, dem tapferen und freigebigen Sobne des Miltiades, geleitet
wurden, wahrend sich die Spartaner, umvillig iiber die steigende
Macht Athens, das durch die Fursorge des Themistokles befestigt
wurde, vom Kriege gšinzlich zuriickzogen.

2. Die Begriindung der athenischen Hegemonie zur See;
die Schlachten am Eurymedon und bei Salamis. Die ionischen
Tnseln und Kiistenstadte schlossen sicli an Athen an und an-
erkannten dessen Hegemonie (-4.1.6) . Der Mittelpunkt des neuen
Bundes wurde das Apollo-Heiligtum aut' Delos, wo der gemeinsame
Bundesschatz hinterlegt wurde. Aristides ordnete die Beitrage der
einzelnen Bundesglieder an Geld, Schiffen und Mannschaft, Cimon
setzte den diampf gegen die Perser fort, die er aus dem Agaisehen
Meere vertrieb und am Eurgmedon vollstandig besiegte. Nunmehr
versuchten die Athener die ganzliche Verdrangung der Perser aus
Ggpern. Aber bei der Belagerung der Stadt Gitium fand Cimon den
Tod; gleich darauf siegten die Athener zu Waseer und zu Lande
bei Salamis (449) : es war der letzte groBe Kampf im 50jahrigen
Iiingen. Ziwar fanden auch spiiter noch kleine ZusanunenstoBe zwi-
schen den beiden Volkern statt, doch sind wir dariiber ebensowenig
wie Liber einen PriedensschluB n iiher unterrichtet.

Z e eh e, Geschichte des Altertums. 6
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3. Die wichtigsten Folgen der Perserkriege. a) Die klein-
asiatiscken Grieehen waren frei; b) Athen wurde durch die Auf-
richtung der Ilegemonie zur See die zweite GroBmacht Griechen-
lands; c) Griechenland erreichte den Hokepunkt seines geistigen
und kiinstlerischen Schaffens und Athen mtrde die geistige und
wirtsehaftliche Hauptstadt der K ation; d) die Eifersucht der
Spartaner gegen Athen war erwacht und bestimmte den Fortgang
der politischen Ereignisse; e) in Athen kommt die schrankenlose
Demokratie zum Siege.

Die Zeit, in der diese Folgen der Perserkriege zutage traten,
nennen wir das Zeitalter des Perikles. /

II. Pas Zeitalter (les Perikles, 467 bis 429.

Charakter und Stellung des Perikles. In der Zeit der Perser¬
kriege verfiigte Athen iiber grobe Manner, die einig waren in dem
Bestreben, Athen zu heben und den Krieg gegen die Perser mit aller
Kraft fortzusetzen. Aristides und Themistokles waren in den Sech-
zigerj aliren gestorben; der erstere im Besitze des Vertrauens seiner
Mitbiirger, der letztere als Gast des persiseken Ivonigs, nachdem er
wegen seines Prahlens aus Athen verbannt sowie von den Spartanern
wegen Medismus verdachtigt und verfolgt worden war.* Die kon-
servative Bichtung des Aristides setzte Cimon, die demokratiseke des
Themistokles Perikles fort. Dieser vereinte mit dem Adel der Geburt
auch hoken geistigen Adel, der namentlich in der begeisterten Pflege
der Literatur und Kunst zum Ausdrucke kam. Ein ausgezeichneter
Staatsmann, bedeutender Feldherr und groBer Bedner (wegen der
Bulre und Eindringlichkeit seiner Beden \vurde er von seinen Ereun-
den der Olympier genannt), widmete er seine reicken Geistesgaben
dem Wohle seiner Vaterstadt, die unter seiner vieljakrigen Leitung
ikre groBte Bliite erreichte.

A. Die aufiere Politik des Perikles.

1. Die Beziehungen zu Sparta; der dritte Messenische Krieg
(464—455). AVahrend Cimon trotz der zwischen Athen und Sparta

* Da Themistokles den Kampf mit Sparta voraussah, war er spater gegen
die Fortfuhrung der Perserkriege, was zu seiner Verleumdung miBbraueht wurde.
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bestehenden Spannung auf ein Biindnis mit diesem Staate hin-
arbcitete, war Perikles geneigt, fiir die Dorderung der athenischen
Interessen aucb den Kampf mit Sparta nicht zu scheuen. Die
Spannung zwischen den beiden griechischen GroBmachten kam im
dritten Messenischen Kriege zum Ausbruche.

Die Spartaner wurden durch ein heftiges Erdbeben, das Sparta
in einen Scliutthaufen verwandelte und die Messenier und Heloten
zur Krbebuiig reizte, in die groBie Kot versetzt. Da wandte sicb
Sparta an Atken um Bundeshilfe, die ihm auch auf Anraten
Cimons, der in Atken und Sparta das Zweigespann von Griechenland
sah, gewahrt wurde. Cimon selbst fiikrte Truppen nach Messenien;
doch wurden sie von den Spartanern aus MiBtrauen wieder zuriick-
gescliickt. Desbalb entstand eine grobe Aufregung in Atken und
wurde Cimon verbannt (nacb fiinf J abren wurde er wieder zuriick-
berufen) ; die demokratische Partei unter Perikles’ Fuhrung errang
das V bergeivicht und Atlien erklarte das Biindnis mit Sparta fiir
aufgelost. Als sicb die Messenier endlicb ergeben muBten und freien
Abzug erbielteUj wurden sie von den Atbenern in Naupaktus an-
gesiedelt.

2. Die Ausbreitung der athenisclien Hegemonie. Wabrend
die Versuclie Athens, seine Hegemonie aucb zu Lande auszubreiten,
an dem bewaffneten Widerstande der Spartaner und Thebaner
scheiterten, war es um so glijckiicber in dei- i estigung seiner Stel-
lung zur tiee. Dies wurde dadurcb erleicbtert, daB die Bundes-
genossen lieber Geld als Scbiffe stellten; ivesbalb Atlien die Sorge
fiir die Kriegstiicbtigkeit der Hlotte ubernabm. Hiedurcb wurde
aber die militarische und in weiterer Dolge aucb die politische
Leistungsfahigkeit des Bundes berabgedriickt. Auf Betreiben der
demokratischen Bartei wurde ferner a) der Bundesschatz von dem
olfenen Delos nach Atlien ubertragen, so daB er diesem zur Ver-
fugung standj hJ die Jahresbeitrage der Bundesmitglieder erhohtj
c) die Bundesgenossen immer mebr der Gerichtsbarkeit der athe-
nischen Heliasten unterstellt. Dadurcb sanken die Bundesgenossen
faet zu Untertanen herab und erbielten die Bundesbeitriige geradezu
den Cbarakter eines Tributes.

Vber den Begriff der Stadtherrschaft kamen die Griechen im
ivesentlichen nicht hinausj zu unserem Begriffe des Staates mit der
Gleichberechtigung aller Teile braclden sie es nicht.

6 *
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B. Die innere Politik des Perikles.
I. Die Verfassung Athens.

a) Perikles’ Stellung. Perikles wurde 15 Jalire liindurcli zuiu
ersten Strategen gewalilt, neben dem die tibrigen neun wenig Ein-
fluB hatten; als solcher leitete er die auBere Politik und hatte d as
Redit, die Volksversammlung zn berufen. Dieses Amt war die
eigentliche Grundlage seiner Stelkmg und maclite ihn zum Prasi-
denten der Republik. Er bekleidete ferner iu der Eegel das Amt
des Schatzmeisters, das in der Oberaufsicht liber die Staatskassc
bestand. Als Leiter der djfentlichen Bauten fbrderte er die Her-
stellung der Praclitbauten auf der Akropolis. So nabm Perikles
dank dem Vertrauen des Volkes, das ihm wegen seiner liberlegenen
Bildung und staatsmannischen Einsicbt \villig folgte, eine fast
monarchische Stelhmg ein.34

b) Die Vollendung der Demokratie. Perikles vollendete den
demohratischen Ausbau der Verfassung. Die wichtigsten liielier
gehorigen MaBregeln, tvelche die Volksversammlung unter seinein
Einflusse bescliloB, sind folgende:

a) Dem Areopag wurde das politisclie Veturecht genommen,
seine Tatigkeit demnacb auf die Blutgericlitabarkeit beschrankt.
Erst seitdem komite die Reclienschaftsablegung ernstlich durch-
gefiibrt werden.

(3J Das Arcbontat \vurde den Mitgliedern der dritten Klasse
zugiinglicb, nacbdem es sclion friiher der zvveiten Klasse geoffnet
worden war.

y) Die Einfuhrmtg des Heliastensoldes. Da infolge der zn-
nelimenden Geschafte die Gesclnvorneu jeden Tag, mit Ausnabme
der Fest- und Volksversammlungstage, Gericbtssitzungen liatten,
konnten die armeren Burger nur dami daran teilnehmen, wenn sie
fiir ihren Zeitverlust entschadigt tvurden. Dies gescliah dureli die
Eir.fiOivung des Richtersoldes (2 Obolen = 30 h) dureli Perikles.
Spater kam noch der Sold fiir die Teilnalime au den Verliandlungen
des Rates und der Volksversammlung sowie die Bezalilung des
Theatergsldes und Kornverteilung auf Staatskosten liinzu, wodurcb
dem Staat eine schivere Last aufgeburdet wurde.* So fiel die Ent-
scheidung im Rat, im Gericht und in der Volksversammlung dem
Demos zu.35

* Trotz dieser MaBregeJn konnten die meisten iirmeren Biirger auBerhaib
Athens am oflentlichen Leben nicht Anteil nehnien; ebenso bekleideten dio
Amter in der Hegel nur die Wolilhal>cnderen, weil die anderen arbeiten muBten.
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2. Die Verwaltung Athens.

a) Die Bestandteile der Bevolkerung. a) Die Burger. Die
Zalil der waffenfahigen Burger betrug damals ungefahr 60.000,
was einer Gesamtzalil von etwa 180.000 Kopfen entspricht. Bis zum
16. Jahre lernte der heranwachsende Biirger die Elementargegen-
stande und besuchte die Palastra, dann zwei Jahre lang ein Gym-
nasium; mit dem 20. Jahre erhielt er Zutritt zur Volksversamm-
lung und leistete Kriegsdienste bis zum 60. Lebensjahre. Die
Athener waren selir leicht erregbar und neuerungssiiehtig, Mangel
an Ehrlichkeit36 und MiJBaehtung des gegebenen Wortes waren
ihnen, wie den Griechen iiberhaupt, eigen. Das gab wieder vielfach
zu MiBtrauen und Anklagen AnlaB.

(5) Die Mjitoken. Es waren Eremde, die sich besonders mit Ge-
iverbe, Industrie und Ilandel besehaftigten. Sie mubten Kriegs¬
dienste und Steuern leisten, durften aber keinen Grundbesitz er-
werben.

y) Die Sklaven. Sic wurden ausnahmsweise als Kuderer auf
Kriegsschiffen verwendet. Ilire Lage war verhaltnismaBig giinstig.
Das ganze Gescliafts- und politische Leben des Altertums ist durch
die Slclaverei bedingt; denn die Sklaven besorgten die mechanische
Arbeit und ermoglichten ihrem Herrn die hauiige Teilnahme an den
Staatsgeschaften soivie die Bewerbung um die Amter, die zum Teil
unbesoldet waren. Doch gab es auch zahlreiche freie IIandwerker,
Verkaufer und Arbeiter, die sich keine Sklaven halten konnten.

b) Der Staatshaushalt. Die wichtigsten seehs regelmdBigen
Einkunfte waren die Zolle, die Steuer bei jedem Kaufe, die Erwerb-
steuer der Metoken, der Ertrag aus den verpachteten Bergwerken
und Grundstiicken, die Strafgelder und die Tribute der Bundes-
genossen. lliezu kamen gewisse Leistungen der wolilhabenden
Biirger, die Liturgien, z. B. die Choregie und Trierarchie. Die
erstere bestand in der Ausstattung und Einiibung der Ohore, die
letztere in der Erhaltung eines Kriegsschiffes und seiner Geriite.
Die regelmaBigen Auslagen betrafen besonders die Veranstaltung
der Opfer, ferner die Bezahlung der Beamten und Taggelder der
Burger sowie die Erhaltung der Staatssklaven. Eiir Kriegszwecke
wurde eine auBerordentliche Vermogenssteuer eingehoben, die
wieder besonders die Heiclieren traf.

Arn Beginne des Peloponnesischen Krieges betrugen die Jahres-
einkiinfte Athens reichlich 1000 Talente.
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c) Das Miinzwesen. Das griechische Gewiclits- und Miinz-
system ist vom babylonischen abhangig. Das schwere gginetische
Talent — 36 kg war das altere, das leichtere euboische = 26 kg,
das unter Solon auch in Athen eingefiihrt wurde nnd deshalb
ge-vvohnlich das attische hieB, das jiingere. Das attische Talent
(= 60 Minen ) war, me die Mine, nur Kechnungsmiinze und galt
ungefahr 5500 K. Die Mine zerfiel in 100 Drachmen zu 6 Obolen.
Die Atbener hatten, wie die Griechen iiberhaupt, Silberwahrung.

C. Die Literatur und Kunst im Zeitalter des Perikles.

Die Zeit des Perikles ist das goldene Zeitalter der griechischen
Poesie und Kunst. Perikles zog die groBten Dieliter, Kiinstler und
Gelehrten in seine Nahe und machte dadurch Athen zur geistigen
Hauptstadt der ISTation,37 so daB der attische Dialekt allmahlich
Gemeinsprache der Gebildeten und der Literatur wurde. Noch
herrschte die Scheu vor den Gottern, der Aschylus, Sophokles,
Herodot und Phidias herrlichen Ausdruck gaben. Perikles selbst
riihmte von den Athenern: „Wir lieben das Schone mit MaB und
die Weisheit ohne Yerweichlichung.“38

I, Die Literatur.

a) Die Poesie. Die Bliitezeit der attischen Demokratih ist auch
die Bliitezeit des griechischen Dramas. Es kniipft an die Religion,
und zwar an die Ohorgesange zu Ehren des Dionysus an; zu diesem
lyrischen Bestandteile gesellt sich als epischer Tgil eine Erzahdung
aus dem Leben des Gottes. Den Stoif lieferte auch fernerhin die
Gotter- und Heldensage ; nur vereinzelt wurde damals ein weltlicher
Stofi der Gegemvart beniitzt.

Die groBten Tragodiendichter sind Aschglus, Sophokles und
Euripides; von den beiden ersteren sind uns je sieben, von Euri-
pides 17 vollstandige Tragodien erhalten.

Die Auffuhrung der -Tragodien, die unser Trauer- und Schau-
spiel umfaflten, war mit Musik und Tanzbewegung verbunden; sie
stellte bedeutende Anspriiche an die Ausdauer der Zuschauer, da sie
seit Aschylus in der Form der Trilogie stattfand, d. h. es wurden
nacheinander drei Tragodien desselben Dichters aufgefiihrt, denen
nocli ein erheiterndes Saiyr-Drama folgte, in dem Satvren den Clior
bildeten; cin einziges solches Stiick hat sicli erhalten.
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Das bedeutendste attische Theatcr war das des Diongsus ara
siidostliehen Abhange der Burg. Es war in den Eelsen gehauen und
bestand aus drei Hauptteilen: der Biihne, der Orchestra (dem
Raume fiir den Chor und die Schauspieler) und den halbkreisformig
iibereinander angelegten Sitzreihen fiir die Zuschauer. Das best-
erhaltene griecbische Theater ist das von Epidaurus.

b) Die Prosa. In dieser Zeit kommen besonders die Philo-
sophie und die GeschicMschreibung in Betracht.

a) Die Philosophie. Sie fand zuerst Pflege und \var anfangs
auch mit Mathematik und Astronomie verbunden, da sich erst bei
fortschreitender EntivicJclung die einzelnen Wissenschaften vonein-
ander sondem* In der Mathematik und Astronomie erhielten zwar
die Griechen Anregungen von den Agyptern und Babyloniern; da
sie aber zuerst nach den Ursachen forschten, sind sie die eigent-
lieben Begriinder der Wissenschaft.

1. ) Die ionische Aaturpliilosophie. In Ionien
traten zuerst einige Manner auf, die sich mit den Anschauungen
Homers und Ilesiods iiber die Entstehung des Alls nicht begniigten,
sondern selbstandig nach dem Stoffe forschten, aus dem alles ent-
standen sein Tcdnnte (erstes Erwachen des Zweifels und der Kritik).
An ihrer Spitze steht Thales (um 600), der diesen Stoff im Wasser
erkannte; er war der erste Grieche, der den Eintritt einer Sonnen-
finsternis bestimmte. Dieser Geist der Eorschung drang zur Zeit des
Perikles auch in Athen ein.**

2. ) Pythagoras aus Samos, ein Zeitgenosse des Pisistratus,
war ein Mann von groBartigem ethisch-politischen EinfluB. Er
glaubte an die UnsierblichJceit der Seele. Die von ihm in Unter-
italien begriindete ScJiule wurde durch die Bekampfung der Demo-
kratie -vvichtig; sie veranlaBte auch die Zerstorung des iippigen
demokratischen Sgbaris durch das aristokratische Kroton. Kach dem
Vorgang ihres Stifters, der bereits die Kugelgestalt der Erde lehrte
und zuerst sie aus der Mitte der Welt riickte, betrieb sie besonders
Musile, Mathematik und Astronomie.

* Ahnlich sind auch in der iiltestcn Poesie epische, lyrisehe und dramatische
Bestandteile vereint enthalten.

** Gleichwohl behauptete bei den Griechen auf die Dauer die mythisehe
Erklarung gegeniiber der logischen die Oberhand, wie auch die Plastik nur
selten einen geschichtlichen Stoff im Vergleiche mit der Biille des mythischen
darstellte.
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3.) t)ie sogenannten sieben Weisen Griechenlands, durch-
aus groBe Staatsmanner, lebten im 6. Jahrli.; sie stellten keine philo-
sophischen Systeme auf, sondern wurden Lehrer und Ratgeber des
Volkes durch praktische Lebensweisheit und Pflege der Tugend.
Zu ihnen gehorte Solon.

j}J Die Geschichtschreibung. Als das Epos im Abbliihen war,
begannen seit der Mitte des 6. Jahrh. die Logographen die Sagen
iiber die Heroenaeit und die Grundung der ionischen Stadte sowie
ibre geographiscben Kenntnisse — Geographie und Gescliiclite sind
nocli ungetrennt — aufzuzeichnen.

Der Vater der Geschichtsclireibu-ug ist Herodot (um 450) aus
Kleinasien. Er stellt deri Kampf zwisclreri den Griechen und Persern
bis ziim Jahre 478 dar und legt als Episoden die Geseli.ichte der
Lydier, Perser, Agypter, Babylonier und Scythen ein. Er sieht in
den Ereignissen den AusfluB des gottliclien Willens. Auch er lebtc
cine Zeitlang in Atlien und lieB sich zuletzt in Thurvi nieder.

2. Die Kunst.

ISTachdem schon Cimon durch die Erbauung des Theseus-
Tempels, des besterhaltenen griechischen Tempels, und die Aus-
malung der „Bunten Halle“ (arod. noLmlg) auf dem Markte mit
der kiinstlorischen Ausschmiickung Athens begonnen hatte, erreichte
diese unter Perikles ihren Hohepunkt. Niemals sonst hat ein Staat
einen verhnltnismdBig so groBen Teil seiner Einkiinfte (iiber ein
Drittel) fiir Zwecke der Kunst veriuendet.

a) Die Baukunst. Am wichtigsten sind die Bauten auf der
Akropolis. Wenn man auf der Westseite zur Burg emporstieg,
gelangte man durch das tempelartige Praclittor der Propglden auf
die Hohe, die mit Tempeln, Statuen und Gartenanlagen bedeckt
war. Von den ersteren sind besonders der Parthenon und das
Erechtheum heiTorzuheben.

Der dorische Parthenon ist ein Amphiprostylos, Peripteros mit
8 Saulen an den Schmal- und 17 an den Langseiten (die Ecksaulen
zweimal gezahlt). Er war 70 m lang, 31 m breit und 26 m hoch,
gehorte daher zu den groBeren griechischen Tempeln. Im Grund-
risse besteht er aus vier Teilen; es sind dies: der ostliche Pronaos
(fiir Weihgeschenke), der Eaos (Oella), der Parthenon im engeren
Sinne (das Schatzhaus) und der westliche Pronaos (vielleicht das
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Amtslokal der Schatzmeister). Erst am Ende des 17. Jahrh. wurde
der bis dahin wohlerhaltene Tempel durch eine Bombe in zwei Teile
zerrissen.

Das ionische Erechtheum, benannt nach Erechtheus, einem
Beinamen Poseidons, umfaBte die groBten Heiligtiimer der Stadt:
den Olbaum, \velchen Athene, und die Salzquelle, welche Poseidon
im Kampfe mn den Besitz der Burg liatte entstehen lassen. Der
kleine Tempel ist dnrch seine Zierlichkeit ausgezeichnet ; das Gc-
balke der einen Halle wird von herrliclien Karyatiden (Korbchen
tragenden Madchen) gestiitzt.

AuBerhalb Attikas sind am beriihmtesten die dorischen Tempel
der Hjunphe Aphaia auf Agina aus der Zeit Cimons und des Zeus
in Olgmpia aus der Zeit des Perikles.

b) Die Plastik. Sie erreiclite zur Zeit des Perikles in der
Ausbildung der Gottertgpen, der groBten Tat der Griechen auf
diesem Gebiet, ihren Hohepunkt. Diesen erstieg sie nacb langerer
EntAvicklung infolge der Tatigkeit des Phidias, des vertrauten
Ereundes des Perikles. Phidias bringt das Hoheitisvolle, Majesta-
tische, Puliig-Gottliche zum Ausdruck; er liebt deshalb die Dar-
stellung des Zeus und der A thene. Seine wichtigsten drei Werke
sind: aJ Die Athene PromachosJ das 9 m hohe Erzbild der Gottin
auf der Akropolis. Die plastische Ausschmuchung des Parthenon,
und zwar: das Goldelfenbeinbild der Athene im Innern des Tempels,
iiber 10 m hoch, die Gruppen der beiden Giebel, die Keliefs der
Metopen* und die 160 m lange Relief-Darstellung des Zhges der
Panathenaen auBen an der Cella, von der drei Viertel erlialten sind,
das groBte und schonste Relief des Altertums. y) Die Goldelfenbein-
statue des Zeus in Ohjmpia (S. 45), etwa 12 m hoch, die beriihm-
teste griechische Statue. Es galt den Griechen als Ungliick, dieses
Werk, eines der sieben Weltwunder, nicbt gesehen zu liaben.

Der zweitgroBte griechische Plastiker der Zeit ist der Pelo-
ponnesier Pohjldet, der besonders durch das Kolossalbild der Ilera
im Tempel zu Argos beriihmt war. Aus seiner Scliule gingen vielc
Statuen von Siegern bei den jSlationalspielen hervor; er vertritt
daher gegeniiber dem attischen Idealismus den Realismus (S. 76).

c) Die Malerei. Der erste groBe Maler war Polggnol, Cimons
Freund, der die „Bunte TIallea mit groBartigen Bildern schinuckte.

* Im Ostgiebel war die Geburt der Athene, imWestgiebel ihr Wettstreit mit
Poseidon, auf mehreren Metopen waien Centaurenkampfe dargestellt.
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Zur Beurteilung der griechischen Malerei sind wir auf die Berichte
der Schriftsteller und die handwerksmaBigen Erzeugnisse der
Keramik (Vasen) angetviesen. Yon den mykenisclien und orientali-
sierenden abgesehen, zerfallen die Vasen in zwei Gruppen: die
alteren (bis um 500) zeigen schtvarze Figuren auf rotem Grunde,
die jiingeren rote Figuren auf schwarzem Grunde.

D. Die Hebung der materiellen Kultur.

Wahrend Athen auf die Einfuhr von Getreide angewiesen war
(S. 64), konnte es 01 und verschiedene Industriegegenstdnde aus-
fuhren, was den vielbeneideten Wohlstand der Stadt zur Folge
hatte. Kamentlich gescliiitzt waren die athenischen Vasen. Im Pi-
raus, der damals neben Kartliago der Ilauptliafen des IVlittelmeeres
war, herrschte ein sebr lebhaftes Treiben, das der Staat durch
strenge Handhabung der Polizei und Erbauung von Lagerhausern
regelte. Armere Burger wurden ofter als Kleruchen angesiedelt,
zahlreiche freie Geschaftsleute und Arbeiter fanden bei der Auf-
fiihrung der groBen Staatsbauten Verdienst.* Perikles, unter dessen
Regierung Thurii und Amphipolis gegriindet wurden, machte
Athen, das seit den Perserkriegen aus einem Ackerbaustaat ein
Gewerbe- und Handelsstaat \vurde, zur groBten und reichsten Stadt
Griechenlands. Athen war die erste Stadt, in der Armenarzte an-
gestellt, die unmiindigen Kinder der im Kriege Gefallenen unter-
stiitzt und Versorgungsanstalten ftir alte Leute errichtet wurden.

Zvveiter Abschnitt: Vom Beginne des Peloponnesischen Krieges bis
zur Schlacht bei Charonea, 431 bis 338. Niedergang Athens und der
Griechen iiberhaupt, Hegemonie Spartas und Thebens; innere Kampfe.

I. Der Peloponnesische Krieg, 431 bis 404.
1. Die Ursache des Krieges. Sie lag im Gegensatze zwischen

Sparta und Athen, der besonders in folgenden Punkten zuin Aus-
drucke kam: a) Sparta war konservativ, Athen fortschrittlich .
gesinnt; b) Sparta vertrat daher die Aristokratie, Athen die Demo-
kratie; c) Sparta war arm, Athen reich; d) Sparta war die groBte

* Der Taglohn betrug meist eine Draelime, was bei der Geniigsamkeit der
Bevolkerung fiir eine Familie ausreicbte. — Das Gesamtvermogen der Athener
soli zur Zeit des Demosthenes bloB 6000 Talente betragen haben; allerdings liat
man auch berechnet, daB ein Haushalt von vier Tersonen zur Zeit des Sokrates
fiir Kleidung und Nahrung nur etwa 350 K benotigte.
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Land-, Atlien die groBte Seemacht; e) Sparta kiimmerte sicli wenig
um Wissenschaft und Kunst, Atlien ivar die geistige Idauptstadt
des Volkes. Auch war fiir zwei GroBinachte Griechenland zu klein.

2. Die Veranlassungen. Diese bildeten Streitigkeiten der
Athener mit den Korinthern und Megareern. Da die Korinther von
den Athenem zur See besiegt und infolgedessen ihr Handel seliwer
getroffen wurde und da die Megareer zum Anschlusse an Athen ge-
notigt werden sollten, betrieben beide den Krieg, der denn aucli von
der Bundesversammlung beschlossen wurde. Die offentliche Meinung
war entschieden auf Seite der Spartaner, da Athen damals wegen
der Tributforderungen (S. 83) verhaBt war. Die beiden Gegner
waren einander ebenbiirtig. Der spartanische Bund konnte 60.000
Ilopliten ins Feld stellen; Athen hatte eine Landmacht von nur
30.000 Mann, beherrschte aber mit 300 Trieren die See und ver-
fiigte liber einen groBen Schatz. Freilich waren die athenischen
Bundesgenossen weit verstreut und teihveise zum Abfalle geneigt.

A. Der Zehnjahrige Krieg, 431 bis 421.
1. Die ersten Kriegsjahre bis zum Toile des Perikles (431

bis 429). Kadidem die Thebaner das mit Athen verbiindete Platdd
iiberfallen hatten, aber zum grofiten Teile gefangen und hingerichtet
worden waren (wilder Charakter des Krieges), fielen die Spartaner
in Attika ein. Auf Perikles’ Kat hatte sich die Landbevolkerung
innerhalb der Langen Mauern . in Zelten niedergelassen, da er es
auf die Ermattung des Gegners abgesehen hatte. Vor den Augen
der Athener verwiisteten die Spartaner das Land,* dem sie nament-
lich durch das Kiederhauen der Olbaume, die erst vom 16. Jahre an
ertragfahig werden, sclnveren Schaden zufiigten. Deshalb wurde die
Bevolkerung auch iiber Perikles umvillig. Dieser schickte inzwischen
die Flotte zur Pliinderung der lakonischen Kiiste aus und suchte
den Mut des Volkes durch begeisternde Beden aufrecht zu erhalten.39
Da brach in Athen eine verheereiide Pest aus (430), ivelche die sitt-
lichen Bande lockerte und die Bevolkerung entmutigte (Typus der
Wirkung einer solchen Seuche).** 40 Auch Perikles starb an den
Folgen der Pest. Gleichwohl behaupteten sich die Athener hinter
den Mauern ibrer Stadt.

* Der attisehe Buuernstand liat sieli von diesem Schlage nicht melir erholt.
** Der beriihmte Arzt Hippokrates stand damals den Athenern aufopfernd

zur Seite.
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2. Vom Tode des Perikles bis zur Besctzung von PyIos durch
die Athener (429—425). Die Spartaner anderten nun ihr Vorgehen
und bekampften die aihenischen Bundesgenossen (so Platdd ) odei;
unterstiitzten deren Abfallsversuche (so Mytilene). Letzteres gc-
\vannen aber die Athener zuriick, worauf die besonders schuldigen
Oligarcben bingerichtet wurden. Dagegen fiel Plataa infolge der
gemeinsamen Belagerung durch die Thebaner und Spartaner; der
Best der Verteidiger wurde getotet.

Wicbtiger war der Wandel im Innern, da sich nunmehr
die Stellen des Volksfiibrers fdt]y,aywy6gj und des Strategcn, die
Perikles vereinigt. hatte, schieden. Nicbts hat dem Staate mehr
gescbadet, als der fortvvahrende Hader zwischen den Bednem in der
Volksversammlung und den Peldherren. Ehrgeizige Manner, denen
die Besonnenheit des Perikles fehlte, ubernabmen die Leitung der
Volksversammlung, in der jetzt haufig mir die Mebrheit der
Stimmen den Ausschlag gab; gewerbsmabige Angeber (Syko-
phanten) reizten die Leidenschaften der Menge auf. Es begann die
Oclduhratie. Da die Demagogen, deren einfluBreichster damals der
Lederfabrikant Kleon war, den Launen der Menge schmeichelten,41
rissen Mangel an tTberleguug, leichtfertige Bebandlung der Staats-
gescbafte, Willkiir und Bestecblicbkeit der Ileliasten, Becbts-
unsicherbeit und Anfeindung der Beicberen ein, die sich von diesem
Treiben umvillig abwandten oder gar mit dem Eeinde in Unter-
handlungen traten (Typus der Massenherrschaft). Dieser innere
Hader lalimte fiir alle Zukunft die_Krafte Atliens.42

3. Von der Besetzung der Stadt Pylos bis zum Friedens-
seblusse (425—421). Eine Wendung in den Gang des Krieges
brachte der athenische Feldherr Dcmosthenes, indem er Pylos be-
setzte, wodurch er die Spartaner an ibrer empfindlichsten Seite traf.
Als diese auf einer gegeniiberliegenden Insel landeten, wurden sic
von den Athenern eingescblossen und dadurch zu Eriodensuntor-
liandlungen veranlaBt; allein diese scheiterten an den hohen Forde-
rungen des von Kleon geleiteten Volkes. Als die eingescblosseneri
Spartaner in Kriegsgefangenscliaft fielen, batte das GHliick der
Athener den Hobepunkt erreicht.

Denn jetzt rafften sich die Spartaner unter der Anfiibrung des
tiichtigen Brusidas auf und folgten dem Hilferufe der von Atben
abgefallenen thrazischen Kiistenstadte. Gegen Brasidas wurde Kleon
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abgeseliickt; es kam zur Seeschlachi bei Amphipolis (422), in der
die Atliener vollstandig geschlagen wurden. Da beide Feldherren
den Tod fanden, gewann in beiden Staaten die Friedenspartei die
Oberhand; deren Haupt war in Athen der maBvolle Nicias, der den
nach ilnn benannten Frieden zum Abschlusse braclite. Die drei
Bedingungen waren: Der Friede dauert 50 Jahre, der Zustand vor
dem Ausbruche des Krieges wird wiederhergestellt, die Gefangenen
und die besetzten Orte werden herausgegeben.

B. Die Unternehmung gegen Sizilien, 415 bis 413.

Der Wiederausbruch des Krieges \vurde wesentlich durcli
Alcibiades herbeigefiihrt. Dieser war von der Natur mit Gaben
des Geistes und Korpers verschwenderisck ausgestattet; er war aber
niemals an Geborsam gew61mt worden und lernte aucli als Mann
niclit, sieli selbst zu beherrschen. Die Sucbt, um j eden Preis zu
glanzen und sich als unentbebrlich zu erweisen, war die Trieb-
feder seines Handelns; das Wohl der Vaterstadt galt ibm weniger
als sein eigener Bulim. Fiir seine Stellung sind die Worte des
Aristophanes bezeichnend: „Das Volli liebt und liaBt ihn, aber es
will ihn haben.“ Er war ein politisclier Gegner des Nicias. Das
Scherbengericht war jedoch damals bereits abgeniitzt; denn statt
eines dieser beiden Fiihrer wurde ein unbedeutender Mann verbannt
— letzter Ostrazismus.

Das Verhaltnis zvvischen Athen und Sparta war iiberdies
gespannt, da gegen die Friedensbestimmungen das erstere Fjlos,
das letztere Amphipolis behielt. Obwohl unter solchen Verlialtnissen
der baldige Wiederausbruch des Krieges wahrscheinlich \var, unter¬
nahmen die Atliener doch einen Zug nach Sizilien, um im Interesse
ihres Handels den Korinthern den sizilischen Markt zu entreilien.

1. Die Veranlassung. Der erbitterte Krieg, in den das ganze
Mutterland und die ionischen Kolonien liineingezogen worden
waren, ergriff endlich auch die sizilischen Stddte. Als Gesandte der
Stadt Segesta Athen um ITilfe gegen Sgrakus baten, beschlossen die
Atliener auf Betreiben des Alcibiades eine groBartige Unternelr nung
zur Eroberung der Insel und betrauten mit der Fiihrung Alcioiades,
Lamachus und Nicias.

2. Der Verlauf. Nocli vor der Abfahrt der Flotte wurde ein
Religionsfrevel verlibt, indem in einer Nacht zalilreiche Marmor-
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hermen* bescliadigt wurden. Obvvohl Alcibiades, der von seinen
Gegnern als Urheber des Erevels bezeichnet wurde, sofortige Unter-
sncbung verlangte, wurde sie docli verschoben und die Elotte — mit
35.000 Mann, von denen gut drei Fiinftel Schiffsmannschait
waren -—■ lief aus. Die Untersuchung gegen Alcibiades wurde in
seiner Abvvesenheit wieder aufgnommen und ihm auch eine Ent-
\veihung der eleusinischen Geheimnisse zur Last gelegL Er wurde
infolgedessen zuriickberufen und dadurcli dem ganzen Unternehmen
die Seele geraubt. Da er die Verurteilung dureb seine Eeinde
(Oligarcben, Demagogen und religiose Eanatiker —• selbst ein-
ander feindliche Parteien vereinigen sich nicht selten gegen einen
gemeinsamen Feind —) furchtete, entfloli er nacli Sparta und
ward zum Tode verurteilt, obwohl der Erevel nicbt aufgeklart
worden \var.

Das Hauptergebnis des ganzen Unternehmens war die vergeb-
liche Belagerung von Sgrakus, das nach der Herrsehaft liber ganz
Sizilien strebte. Sclion hatten die Athener die Stadt der tlbergabe
nahe gebracht, als die Spartaner auf Anraten des Alcibiades ihren
Stammesgenossen unter Gglippus Hilfstruppen schickten. Diesem
gelang es, in die Stadt zu dringen; wodurch die Dinge eine voll-
standige AVendung nabmen. Zwar erhielten auch die Athener unter
Demosthenes ansehnliche Verstarkung; da aber der aberglaubische
Eicias infolge einer Mondesfinsternis den Abmarscb verscbob,
wurde die Elotte im Hafen eingeschlossen und konnte trotz der
beftigsten Kampfe den Ausgang nicht erzwingen. Deshalb traten
die Athener den BiicJczug zu Bande an, auf deni sie von den Sjra-
kusiern verfolgt \vurden. LLiedurch sowie durch den JVlangel an
Lebensmitteln erlitten sie grobe Verluste. Der Best des Heeres er-
gab sich endlich und wurde von den Siegern grausam behandelt;
die meisten Gefangenen wurden Sklaven oder fanden einen qual-
vollen Tod in den Steinbriichen. Demosthenes und ISTicias wurden
hingerichtet, Lamachus war schon wahrend der Belagerung gefallen.

Ergebnis. Die stolzešte Macht, welche die Athener jemals aus-
geriistet hatten, war vernichtet, die finanziellen und militarischen
Hilfsmittel des Staates sclnver geschadigt. Es war die entscheidende
Wendung im groBen Kriege.

* Es waren viereckige, auf den Wegen aufgestellte Pfeiler mit dem Kopfe
des Gottes Hermes.
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C. Der Deceleische Krieg, 413 bis 404.
1. Vom Wiederausbruche des Kriegcs bis zur Riickkehr des

Alcibiades (413—411). Auf den Kat des Alcibiades besetzten die
Spartaner nock vor der En.tsckeidung auf Sizilien Decelea und be-
drangten dadurcli Atken. Wakrend die ionischen Bundesgenossen,
von Alcibiades aufgereizt, von Atken abfielen, scklossen die Spar¬
taner unter Mitwirkung des Alcibiades mit dem kleinasiatischen
Satrapen Tissaphemes ein Biindnis, demzufolge dieser den Spar-
tanern Geldmittel bekufs Bemannung einer Flotte zur Verfiigung
stellte. Als aber Alcibiades, der sick inzwiscken in Sparta verkaJBt
gemackt hatte, am Hofe des Satrapen erschien, \vuBte er ihn zu
beivegen, die Unterstiitzungsgelder fiir Sparta nur sparsam flieBen
zu lassen, da es im persiscken Interesse gelegen sei, d ali keiner der
beiden Staaten einen vollen Sieg davontrage. Bald darauf wurde
er von der athenischen Flotte, die vor Samos lag, zuriickberufen.

2. Alcibiades als Anfiihrer der athenischen Flotte (411
bis 407). Die Spartaner fukren nun in die pontischen Gewasser, da
sick der Satrap des nordlicken Kieinasien, Pharnabazus, auf ikre
Seite gestellt katte und sie den Atlienern die Getreidezufukr ab-
sckneiden wollten. Aber die Atliener siegten unter der Anfuhrung
des Alcibiades und des Tkrasybulus zur See bei Ggzicusj es war der
glanzendste Sieg im ganzen Kriege (410). 43 Als zwei Jakre darauf
Alcibiades im Piraus landete, wurde er mit grobem Jubel empfan-
gen und zum unumsckrankten Feldkerrn ernannt.

Aber bald anderten sick die Verkaltnisse. An Stelle des Tissa-
pkernes \vurde Cyrus der Jilngere mit der Stattkalterscliaft des siid-
iicken Kieinasien betraut, der durck Hilfsgelder den Spartanern
die Ausriistung einer Kriegsflotte ermoglickte, an deren Spitze der
ge\valttatige und verscklagene, aber tatkraftige LySander trat. Gegen
den Befekl des Alcibiades lieb sick in seiner Abwesenkeit sein
Unterfeldkerr in einen Kampf mit der feindlicken Flotte ein und
wurde gescklagen; infolgedessen \vard Alcibiades abgesetzt.

3. Von der Absetzung des Alcibiades bis zum Ende des
Krieges (407—404). Der Kackfolger Lysanders, der edle Kall-ir
kraiidas, schlob Konon, den Kaclifoiger des Alcibiades, in Mytilene
ein. Kun riisteten die Atliener nockmals eine bedeutende Flotte aus,
der es durck den glatizenden Sieg bei den Arginusen gelang, Konon
zu befreien (406). Da bereitete die Pobelherrschaft Atken den
Untergang. Die Anfiikrer der Flotte wurden namlick falscklick
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angeklagt, daB sie es unterlassen hatten, die Leiclien der Gefallenen
nach Kraften zu sammeln; Oligarchen und Demokraten vereinigten
sich (mir Sokrates widerspracli) zur Verurteilung der Feldherren
und seclis von ilmen wurden liingericlitet.44

Schnell brach nun liber Athen d as Verderben berein. Lysander,
der abermals das Kommando liber die Flotte erhielt, iiberfiel die
Athener ain Ziegenflusse (Aigospotamoi, 405) und vernichtete ohnc
BlutvergieBen die feindliche Flotte. Sodami beraubte er Atlien aller
Bundesgenossen, stiirzte iiberall die Demokratie, iibergab die Re-
gierung oligarchisch gesinnten Mannern und sperrte endlicb mit
der Flotte den Piraus, wahrend der spartanisehe lionig Pcmsanias
Athen zu Lande belagerte. Infolge Mangels an Lebensmitteln muBte
sicb die Stadt ergebenj die harten Friedensbedingungen lauteten:
a) Auflosung des atheuischen Seebundes; b) Anerkennung der spar-
taniscben Hegemonie ; c) Auslieferung der Kriegsschiffe; d) Nieder-
reiBung der Langen Mauern; e) Zuriiekberufung der Verbamiten.

Krgelmis. Die nationale Politik der Perserkriege ist endgiiltig
fallen gelassen, iinmer melir tritt die personliche Politik der fiib-
renden Manner in den Vordergrund. Die politische Macbtstellung
Atbens ist gebrocben, Sparta wurde das alleinige Haupt Griechen-
lands und drangte die Demokratie iiberall zugunsten der Oligarchie
zurlick. Der nabezu 30jlihrige Ivrieg bat die sittlichen Grundlagen
des Volkes zerstort; die Streitigkeiten der Staaten untereinander
horten binfort niclit mehr auf und kaum eine Stadt, von Sparta
abgesehen, blieb bis auf Alexander den GroBen von inneren Dm-
walzungen verschont.*

II. Die, Hegemonie Spavtas, 404 bis 379.

A. Allgemeine Lage.

Sparta legle zum Scbutze seiner Einrichtungen in viele
Stadte Besatzungstruppen unter der Anfiihrung von Harmosten
(Kriegsvogten), die sicb durcb ikre driickende llerrscbaft bald
verliaBt machten.45 Die fernere Entwicklung ist wesent.lich durcb
drei Umstande bedingt: durcli den Umschwung der offentlichen

* Massenmord, Verknechtung, Vei-wiistung aller Pflanzungen komičen im
Peloponnesischen Kriege wiederholt vor.
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Meinung zugunsten Athens, das weniger tjrannisck geherrscht liatte
als jetzt Sparta; 46 durch die Eifersucht der spartanischen Ivonige
und Ephoren auf Lvsander; endlich durch den TTnwillen der Mittel-
staaten, namentlich Korinths und Thebens, deren Wunsch, die
Zerstorung Athens, Sparta niclit erfiillt liatte.

B. Die Herrschaft der 30 Tyrannen in Athen und ihr Sturz
durch Thrasybulus, 404 und 403.

1. Die Herrschaft der 30 Tyrannen (404) . Vor ihrem Abzuge
aus Attika stellten die Spartaner 80 Oligarchen, die spiiter als die
30 Tyrannen bezeiclmet wurden, an die Spitze der athenischen
Staatsverwaltung und lieBen eine spartanische Besatzung auf der
Burg zuriick. Die .Oligarchen, unter denon Kritias und Theramenes
den meisten EinfluB hatten, regierten von- Tag zu Tag wiilkiir-
liclier; die Solonischen Gesetze wurden beseitigt, dem Areopag die
Blutgerichtsbarkeit entzogen, die Beamtenstellen nur mit Bartei-
genossen besetzt, alle Burger bis auf 3000 ent\vaffnet, miBliebige
oder gefahrliche Personen durch parteiisclie ilechtsprechung aus
dem Wege geraumt und ihr Vermogen eingezogen. Die Oligarchen
veranlaBten audi die Ermordung des Alcibieides, der sicli damals in
Kleinasien aufhielt, aus Eurclit, er konnte ilmen gefahrlich wer-
den (Typus der Schreclcensherrschaft).

Allmahlich trat unter den Oligarchen selbst eine Spaltung ein.
VVahrend Kritias auf dem Wege der Gewalt fortschreiten wollte,
trat Theramenes fiir eine Milderung des Eerrorismus ein; er muBte
aber auf GeheiB seines Gegners den Giftbecher leeren (vgl. die
demokratiscbe Schreckensherrschaft in der franzosischen Idevolu-
tion, Robespierre und Danton). Athen fand nun in ganz Griechen-
land Teilnalmie und die athenischen Fluchtlinge wurden trotz des
spartanischen Verbotes in Theben aufgenommen.

2 . Der Sturz der 30 Tyrannen (403). Von Theben aus unter-
nahmen die fliichtigen Demokraten unter der Eiihrung Thrasgbuls
den Angriff auf die Tjrannen. In Mungchia kam es zum Kampfe,
in dem Kritias fiel, worauf die DreiBig abgesetzt wurden. Zwar
erhielten sie Unterstiitzung durch Lgsander, doch der Konig Pau-
sanias und die Ephoren vermittelten aus Eifersucht gegen jenen
ein tlbereinkommen zwisclien den Verbannten und der Stadt Athen,
dossen Aviclitigste Bestimmuvgen lauteten: a) Wiederherstellung

Zeehe, Geschichte des Altertums. 7
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der Soloniscken Verfassung, die nun im wesentiiclien bis auf
Alexander den Groben besteken blieb; b) Erteilung einer all-
gemeinen Amnestie, von der nur die Greibig ausgenommen wurden
— die erste in der griecbiscken Gescliichte.

C. Waehsender Einfin.fi der Perser auf die griechischen
Angelegenkeiten, 401 bis 386.

1. Die innere Zerriittung des Perserreiches und der lliiek-
zug der 10.000 Griechen. Ger jiingere Cyrus suclite seinen Bruder
Artaxerxes II. vom Tkrone zu stoben und zog zu diesem Z\vecke
ein grobes Barbarenkeer zusammen, das er durck 13.000 grieekiscke
Soldner verstarkte. Mit diesem Heer iibersckritt er den Eupkrat
und stieb mit seinem Bruder beim Gorfe Kunaxa zusammen (401).
Obwokl die Griecken auf dem reckten Fliigel siegten, kamen sie
dock, weil Cyrus im Kampfe fiei, in die grobte Bedriingnis, zumal
da sie infolge der Tiicke des 'Tissaphernes ilirer Anfiikrer beraubt
wurden. Auf den Iiat Xenophons, der als liedner, Eeldiierr und
Unterkandler die eigentlicke Seele des Kiickzuges war, waklten die
10.000 Griecken neue Anfiikrer und gelangten nack XJberwindung
groBer iSchivierigleeiten, welcke iknen die Besckwerden des Mar-
sckes, die Ungunst des Klimas imd die feindseiige Gesinnung der
Bevolkerung bereiteten, nock 8000 Mann stark, bei Trapezunt ans
Meer; von da retteten sie sick nack Byzanz. Gieser Zug ist ein
scklagender Beweis von der Uberlegenkeit der Griecken gegeniiber
den Persern; wenn diese gleickwokl jetzt einen entsckeidenden
Einflub auf die Gesckicke der Griecken ausiibten, ist dies dem
Hader der letzteren untereinander und dem Buklen um die Gunst
des Konigs zuzusckreiben.

2. Die Kampfe der Spartaner mit den Persern in Klein-
asien (400—394). Back der Scklackt bei Kunaxa wurde Tissa-
pkernes nach Kleinasien geschickt, um die ionischen Stddte wieder
zu untervrerfen. Infolgedessen vvandten sick diese an Sparta um
Hilfe, die iknen auch gewahrt wurde. Ger Best der 10.000 Griechen
trat in den Gienst der Spartaner, die namentlick seit der TTber-
nakme des Oberbefekles durck den Iionig Agesilaus den Persern
empfindliche Verluste beibrackten. Geskalb trachteten diese, die
Spartaner aus Asien zu entfernen, was iknen durch AnsckluB an
die Sparta feindlick gesinnten Stadte Grieckenlands gelang.
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3. Der Bootisch-korinthische Krieg (395—386) . Gegen
Spart.as Willkurkerrschaft schlossen Theben, Korinth und Athen
einen Bund■, den der persische Konig durch Geldzaklungen unter-
stiitzte. Als Lysander im Kampfe gegen die Tkebaner gescklagen
und gefallen war (395), riefen die Spartaner Agesilaus aus Asien
zuriick. i

VVahrend dieser nach Grieckenland zog, wurde die sparto
nische Flotte von der persischen unter der Anfiikrung Konons bei
Knidus vollstandig gescklagen (394). Infolgedessen ging Ionien
an die Perser verloren und brack die spartaniscke Hegemonie im
Arckipel zusammen. Konon baute nun die Verbindungsmauern
zwiscken Athen und dem Piraus mit persisckem Gelde wieder auf._
Zwar baknte sick Agesilaus den Weg nack dem Peloponnes ; die
Verbundeten suckten nun aber durck die Besetzung der Isthmus-
pdsse bei Korinth — daher der Name des Krieges — Sparta auf
den Peloponnes zu besckriinken und brackten ikm daeelbst unter
der Anfiikrung des Atheners Iphikrates, dessen Truppen teils
Hopliten, teils Peltasten waren,* bedeutende Verluste bei. Deskalb
sckickten die Spartaner den gevvandten Unterkandler Anta,lcidas
zum persiscken Konige wegen Abschlusses des Friedens, dessen
Bedingungen der Konig feststellte (386). Der Friede keikt daker
auck der Konigsfriede (fj [jatu/doig

Die wichtigsten Bestimmungen des Antalcidischen Friedens
waren: a) Die griechiscken Stadte in Kleinasien bleiben beim per-
sicken Beicke; b) alle Ilegemonien in Grieckenland werden auf-
gelost, so dali alle Stadte voneinander unabkangig sind; c) Sparta
iibernimmt die Ausfiikrung des Friedens. Durck die letztere Be-
stinmiung war die Entsckeidung im einzelnen Sparta iiberlassen. JT

Ergeknis. 1.) Die sittliche Yerwilderung der Griecken kat
neue Fortsclmitte gemackt; 2.) das Soldnerwesen, ein Zeiclien ge-
sunkener Biirgertugend und spaterkin eine Hauptstiitze der kelle-
nistiscken Djnastien, breitete sick immer rnekr aus, so dak sick die
Begriffe „Biirger“ und „Soldat“ trennten; 3.) die Freiheit der
Ionier war vernicktet; 4.) das persische Reich hatte trotz seiner
Schwacke auck in Grieckenland die Entseheidung gegeben.

* Den Hauptuntersehied der Bewaffnung bildete der kleine Sehild der letz-
tei-en fTTttoriJ.
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III. I)as Emporkommen Tliebens; der Sturz (ler spartanischen
Hegeiuonie, 387 bis 362.

Als einige Stadte auf Chalcidice die Spartaner um Hilfe
gegen die Versuche Olynths, sie in Abhangigkeit zu bringen, baten,
schickten sie die erbetene Unterstiitzung. Auf dem Wege daliin
besetzten sie im Einvernehmen mit den thebanischen Oligarchen
die Kadmea und veranlaBten die Haupter der demokratisclien Partei
zur Flucht. Durch die Demiitigung 01ynths wurde der 'Obermut
Spartas noch gesteigert, so daJB die Thebaner keine Genugtuung er-
bielten. Deshalb kam es zivischen Sparta und Theben zum Kampfe.

1. Theben in der Verteidigung (379—371). In Theben waren
damals die Fiihrer der demokratisclien Partei edle Miinner, die
ikre Kraft dem offentlichen Wohle Avidmeten. Unter ihnen standen
obenan die Freunde Epaminondas und Palopidas, von denen
namentlicli der erstere durcli Vaterlandsliebe, Bildung, sittlichen
Ernst und Feldherrentalent hervorragte. Von den Miinnern, die
diesem Kreise angehorten, ging die Bcfreiung Tliebens aus.

In Athen fanden nach und nach 300—400 thebanische Fliichfc-
linge, an deren Spitze Pelopidas stand, gastliche Aufnahme. Im
Einvernehmen mit Epaminondas verlieB jener mit einigen anderen
Fliicbtlingen Athen und begab sich nach Theben. Die Tldupter der
oligarchischen Partei, die hier eine Herrschaft fiihrten, iilinlich der
des Kritias in Athen, wurden von den verkleideten Versehwornen
iiberfallen und getotet. Dank dem Anschlusse des Volkes zwangen
die demokratischen Fiihrer die Spartaner zum Abzuge, wiesen
deren Aviederholte Einfiille zuriick und dehnten die Ilegemomie
Tliebens iiber einen groBen Teil Bootiens aus. Hun wurde auf An-
regung des Perserkonigs ein FriedenskongreB nach Sparta berufen,
auf dem der Antalcidische Friede erneuert wurde. Da aber Epa¬
minondas, der Vertreter Thebens, den Anspruch auf die ITegemonie
seiner Vaterstadt iiber Bootien nicht aufgab, brach der Krieg
zivischen den Thebanern und Spartanern von neuem aus. Als die
letzteren in Bootien einfielen, wurden sie von den Thebanern unter
der Anfiihrung des Epaminondas, der die schiefe Schlachtordnung
erfand,* 48 bei Leuktra zum erstenmal vollstandig geschlagen (371).
Hun vrar Theben stark genug, um zum Angriff iiberzugehen.

* Die schiefc Šelilachtordnung bestand in der Verstarkung eines Fliigels
als AngriffsflUgels.
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2. Theben im Angriffe (371—362). Epaminondas und Pelo-
pidas strebten nach der Aufrichtung der thebanischen Hegemonie
liber ganz Griechenland, die aber nur im Kampfe gegcn Sparta zu-
stande kornmen komite. Pelopidas ubemahm die Aufrichtung der
thebanischen Hegemonie in Thessalien, Epaminondas die Erschiit-
terung der spartanischen Hegemonie im Peloponnes.

a) Thessalien. Hier war die bedeutendste Stadt Pherd, deren
Tyrannen nach der Einigung der ganzen Landschaft strebten, was
Pelopidas durch drei Ziige gegen den Tyrannen zu verhindern
suclite. Zwar errang er bedeutende Erfolge in Thessalien und
schlichtete auch Thronstreitigkeiten in Mazedonien; da er aber
auf dem dritten Zuge fiel, brach das kaum begriindete Hbcrgevvicht
Thebens im Horden wieder zusammen.

b) IJer Peloponnes. Zum Sturze Spartas unternahm Epauii-
nondas im Einvernehmen mit den Argivern, Arlcadem und Eleern
vier Ziige in den Peloponnes. Vergebens versuchte er zweimal,
Sparta durch tlberrumplung zu erobern; dagegen sclnvachte er es
fiir immer dadurch, dah er die Arkader zur Griindung der groSen
Stadt (fj fieydA7] noZisJ vereinte und die Unabhangigkeit Messe-
niens, das in Messene eine selbstiindige Hauptstadt erhielt, ivieder-
lieirstellte. Auf dem vierten Zuge siegte zvar Epaminondas bei
Mantinea (302), doch fiel er in der Schlacht; die Thebaner folgten
seinem liate und schlossen Erieden.

Ergebnis. Die spartanische Hegemonie war fiir immer ge-
sturzt. Die Machtstellung Thebens war das Werk weniger begei-
sterter Miinner, mit deren Tode Theben in die friihere Bedeutungs-
losigkeit zuriicksank; die Griechen hatten ihre Krafte neuerdings
geschwacht und ermoglichten dadurch die Einmischung Maze-
doniens.40 _/

IV. Die Begriindung der mazedonischen Hegemonie, 362 bis 338.

Zur Geographie Mazedoniens. a) Das Land. Mazedonien
erstreckte sicli nordlich von 'Thessalien bis an die Westgrenze Thra-
ziens und im Siiden bis ans Meer. Im Westen und Osten hat es
Gebirgszuge als natiirliche Grenzen, im Horden fehlt eine solche.
Es ist iiberiviegend Gehirgsland; das Tiefland im Horden des
Thermaischen Busens ist der politische M ittelpunkt des Landes.
Zivischen den Miindungen des Axius (Vardar) und Strgmon
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(Struma) lag Ghalcidice, ganz besetzt mit griechischen Kolonien,
die hier Mazedonien vom Meere absclmitten. Die Residenz war seit
Philipp II. Pella.

b) Die Bevolkerung. Die Mazedonier waren urspriinglich den
Griechen stammverwandt, wurden ibnen aber durch Vermischnng
mit illgrischen Stammen, die von Rorden her iiber das Amselfeld
beqnemen Zngang fanden, mehr und mehr entfremdet. Kur das
konigliche Geschlecht und der kriegerische Adel nahmen die grie-
chische Bildung in sich auf; die Masse des Volkes, Jager und
Bauem, hielten sich von ihr ferne. In den Zusammenhang der \velt-
geschichtlichen Entwiekluug trat das Land erst seit Philipp II.

Philipp II.,'' 359 bis 336.

A. Philipps Taten bis zur Einmischung in die griechischen
Angelegenheiten, 359 bis 357.

Charakter und Bestrebungen Philipps. Als Pelopidas die
Streitigkeiten im mazedonischen Konigshause schlichtete, nahm er
als Geisel den Prinzen Philipp nach Theben mit, vvo dieser die
griechische Bildung, aber auch die griechische ITneinigkeit an der
Q.uelle kennen lernte. Im Jahre 359 gelangte er auf den Thron. Er
besaB groBe staatsmannische Begabung, wuBte durch Tauschung und
Hinterlist seine Eeinde zu trennen, scheute Gevvalt und Bestechung
nicht und war ungemein umsichtig und tatig. 50

Seine wichtigsten Bestrebungen waren die Ausbildung der
Wehrkraft seines Volkes, Erweiterung der Grenzen Mazedoniens,
Erwerhung der Hegemonie iiber die Griechen und mit ihrer Hilfe
Unterwerfung des Perserreiches.

1. ) Er verbesserte die Phalanx, die, mit 6 m langen SpieBen
bewaffnet, ein festgeschlossenes Ganzes bildete, das schwer zer-
sprengt werden konnte. Die Reiterei, die nur aus Adligen bestand,
machte er ganz von sich abhangig; endlich schuf er auch eine
Kriegsflotte.

2. ) Bei dem Bestreben, die Grenzen Mazedoniens zu enveitern,
hatte er am meisten Athen, Amphipolis und Olgnth zu fiirchten.
Er wuJBte sie aber iiber seine Absiehten zu tauschen und dadurch
auch zu trennen, weshalb sie ihm keinen geeinigten Widerstand ent-
gegensetzten. So eroberte er das westliche Thrazien, Amphipolis,
Pydna und Potidda.
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3.) Hierauf suchte er Gelegenheit zur Einmischung in die
griechischen Angelegenheiten zu gewinnen, um dadurch seine Hege-
monie liber die Griechen zu begriinden; ihre fortwahrenden Streitig-
keiten erleichterten ihm die Erreicbung seines Zieles.

B. Philipps II. Einmischung in die griechischen Streitigkeiten,
355 bis 338.

I. Der Phozische oder Heilige Krieg, 355 bis 346.

Die Phozier wurden auf Betreiben der Thebaner, deren Hege-
monie sie sich nicht unterwerfen wollten, wegen Benutzung eines
dem delphischen Gotte geweihten Gebietes von den Amphiktyonen
zu einer sehr hoben Geldstrafe verurteilt, wesbalb sie sich zum
Kampfe entschlossen. Diesen begannen sie mit der Pliinderung
der Tempelschatze von Delphi, um die Soldner bezahlen zu konnen,
mit denen sie einen wahren Vernichtungskrieg gegen Theben
fiihrten. Die Entscheidung war das Werk Philipps. Von den The-
banern zu Hilfe gerufen, riickte er in Phozis ein, zerstorte daselbst
samtliche Stadte und machte dem zehnjahrigen Kriege ein Ende.
Durch BeschluB der Amphiktyonen wurden. die Phozier aus dem
Bunde ausgeschlossen und ihre beiden Stimmen an Philipp iiber-
tragen. Selbst Demosthenes riet den Athenern zum Frieden und
warnte sie, „wegen des delphischen Schattens“ (negi tfj g iv AeA(potg
cnaag) die Waffen zu ergreifen.

2. Philipp II. und Athen unter der Leitung des Demosthenes.

a) Die Zustande in Athen. Athen hatte sich nach dem Pelo-
ponnesischen Kriege in finanzieller Beziehung rasch erholt, doch
die friihere Begeisterung fiir die GroBe der Stadt, in der viel
geredet, aber wenig gehandelt wurde, war geschmmden. Auch die
Athener fiihrten nun ihre Kriege mit Soldnern; Luxus und Wohl-
leben, namentlich Befriedigung der Schaulust durch Peste und
Theater, waren eingerissen und die ProzeBsucht der Athener be-
stimmtie nicht selten gerade die trefflichsten Manner, sich vom
Staatsleben zuruckzuziehen und sich der Kunst oder Wissenschaft
zu widmen.

b) Charakter und Bestrebungen des Demosthenes. Obwohl
ihn die Fatur nicht zum Redner bestimmt zu haben schien, iiber-
wand er doch durch eisernen FleiB und unerschiitterliche Ausdauer
alle Schwierigkeiten, so daB er der erste Redner seines Volkes und
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des Altertums wurde. Feste sittliche tlberzeugung, gliihende Vater-
1andsliebe, unbeugsamer M ut uud idealer Sclrvvung zeichnen ihn
aus. Er suclite seine Mitbiirger aus dem GenuBleben herauszu-
reiBen und sie wieder mit idealem Sinn zu erfiillen. Der rote Faden
seiner Tatigkeit ist, Philipp als den groBten Feind der Grieclien
hinzustellen uijd seine Mitbiirger zu Vorkampfern der griechischen
Freiheit zu machen. Dorin Demosthenes, der die Zustan.de voin
atl leniselien, nicht vom allgriechisclion Gesiclitspunkte aus beur-
teilte, erbliclcte nur im demokratischen den Recbtsstaat und be-
trachtete jeden Alleinherrscher als Tjrannen. Und doclr lconnte nur
Pliilipp die kleinasiatischen Grieclien wieder befreien und durch
Griindung von Kolonien in Asien dem erbitterten Kampfe zwischen
den Armen und Peicben in Hellas Einlialt tun, ein Sachverbalt,
dem der gefeierte Pedner Isokrates riicklialtlos Ausdruck gab. Zu-
erst lenkte Demosthenes die Blicke seiner Mitbiirger auf die Lage
01ynths.

c) Die Erolierung ()lynths durch Philipp (348). Olynth, das
Haupt von 32 clralcidischen Stadteu, war damals das einzige wider-
standsfahige AuBenwerlc Atbons. Demosthenes veranlaBte durch
seine drei Oljmthischen Beden, daB die Stadt ins atlrenische Biind-
nis aufgenommen und, als sie Pliilipp angriff, auch unterstiitzt
wurde. Da aber die geschickte Hilfe nicht ausgiebig genug war,
erlag Oljnth und wurde samt den 32 anderen Stadten von Philipp
zerstort. JSTunmehr war auch Demosthenes fiir den Frieden mit
Philipp, der im Jahre 346 auf Grund des augenblicklichen Besitz-
standes abgeschlossen wurde. Seitdem erstarkte die mazedonische
Partei in Athen, an deren Spitze der groBe Pedner Aschines stand,
bedeutend.

d) Der siebenjahrige Scheinfriede zwischen Philipp und
Athen (346—339). Wahrend sich in Athen die Friedens- und die
Kriegspartei bekampften, setzte Pliilipp sem Bestreben, Athen zu
isolieren, mit Erfolg fort. Als er aber auch Byzanz, das fiir Athen
wegen der Getreidezufuhr besonders wichtig war, belagerte, brach
auf Betreiben des Demosthenes der Krieg wieder aus. Athen zwang
im Bunde mit den Persern den mazedonischen Konig, die Belage-
rung von Byzanz aufzuheben (339).

e) Der Heilige Krieg gegen Amphissa (339 und 338) . Die
delphische Amphiktvonie beschloB, Amghissa viegen Aneignung
von Tempelgut zu bekriegen und Philipp zum Bundesfeldherrn
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zu bestellen. Dieser riickte rasch durcli die Thermopjlen vor, wandte
sich aber nicht sogleich gegen Amphissa, sondern besetzte zunachst
Elatea, das den Zugang zu Bootien beherrschte. Unter dem Ein-
drucke dieser ISTachricht rib Demosthenes seine Mitbiirger zum
AbschluB eines Bundes mit Theben liin; es war seine letzte grobe
Tat fiir die Freibeit seines Volkes, das ibm in Anerkennung
seiner Verdienste einen goldenen Kranz widmete. Als Philipp
nach der Zerstorung Amphissas in Bootien einruckte, kam es zur
Entscheidungsschlacht bei Chdronea (338). ITier siegte das stehende
ITeer iiber die ungeschulten Milizen, der einheitlich verwaltete
Staat iiber die lockeren Bundesgenossenschaften, die Monarchie
iiber die Republiken. Tbeben imd Korinth erhielten mazedonische
Besatzungen, Atlien, das Philipp nicht reizen wollte, einen billigen
Frieden. ITierauf berief Philipp eine Versammlung der Griechen
nach Korinth, die nur von Sparta nicht beschickt wurde. Eiier
mirde beschlossen, daB ein allgemeiner Landfriede herrschen, alle
griechischen Sladte frei sein und ein Bundesrat iiber die Ein-
haltung der neuen Ordnung wachen solle.

Ergebnis. Infolge der fortwahrenden inneren Kiimpfe waren
die Griechen unfahig geworden, ihre Angel egenheiten selbst zu
verwalten. Sie konnten nur durcli eine starke Obergewalt von der
Gefahr, sich selbst zu vernichten, befreit werden und wurden von
Mazedonien abhangig; ihre politische Freiheit war zu Ende, sie
selbst sahen in der mazedonisclien Ilegemonie eine Fremdherrschaft.

V. Die Literatur und Kunst.

Im Gegensatze zur Zeit der Perserkriege tragt die Kultur
dieses Abschnittes einen entschieden iveltlichen Charahter. Dies
zeigt sich auf religidsem Gebiet in der Zunahme des TJn- und Aber-
glaubens und findet auch' Ausdruck in der Literatur und Kunst.

1. Die Literatur.
a) Die Poesie. Kunmehr gelangte auch die Komddie in Athen

zur Bliite. Sie hat ihren Ursprung in den mit Keckereien und
Spottgesangen (u&fioi) verbundenen Maskeraden an den Diongsus-
festen, hat also dieselbe Wurzel wie die Tragodie. Sie zerfallt nacli
ihrem Inhalt in die alte, mittlere und neue Komodie.

Die alte Komodie verspottete die ungesunden Verhiiltnisse in
Staat, Gesellschaft, Literatur und Kunst sowie hervorragende und
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offentlich tatige Manner der Zeit (Kleon, Euripides, Sokrates).
Ihr groBter Meister war Aristophanes (um 430); sie endete mit
dem Regierungsantritte der dreiBig Tyrannen. Die mittlere Komo-
die verspottete infalge des Verbotes, die offentlichen Verhaltnisse
satirisch zu behandeln, Stdnde, die keinen politischen EinfluB
hatten, wie die Redner und Philosophen, oder Gotter, wahrend
sich die neue im wesentlichen mit unserem Lustspiele deckt. Ihr
beriihmtester Vertreter war Menander (um 320). Ein vollstandiges
Stiiek der neuen Komodie ist nicht erhalten, wir kennen sie aber
durch Bruchstiicke und romische Rachdiebtungen.

b) Die Prosa. Damals erreichten die Geschichtschreibung,
Philosophie und Reredsamkeit ihren Hohepunkt.

aJ Die Geschichtschreibung. 1.) Thucydides sucht im
Gegensatze zu Herodot die Ereignisse aus den Charakteren und
Absichten der handelnden Personen zu erklaren (weltlicher Oha-
rakter) ; er ist der Begriinder der historischen Kritik (S. 87) und
der groBte Geschichtschreiber des Altertums. Sein Werk umfaBt
die Geschiehte der ersten 21 Jahre des Peloponnesischen Krieges.

’ 2.) lenopion verfaBte die Anabasis, ferner eine grie-
chische Geschiehte rojv "E^pvinoivJ, die im AnschluB
an Thucydides die Zeit von 411 bis 362 darstellt, endlich die
Cpropadie. Wegen der Klarheit seines Ausdruckes wurde er stets
als mustergiiltiger Schriftsteller gescbatzt.

p) Die Philosophie. 1.) Die Sophisten (oocpiorrj g =
aocptigj. Der Geist der Kritik (S. 87) verbreitete sich in Athen
zur Zeit des Peloponnesischen Krieges in immer weiteren Kreisen;
seinen Hohepunkt erreichte er in der SophistiTc. Die Sophisten
haben zwar in wissenschftlieher Beziehung vielfache Anregungen
gegeben, so z. B. die Grammatik und die Logik begriindet, aber
auch den alten Glauben und die alte Sitte untergraben. Eiir ihre
Anschauungen ist besonders bezeichnend das Wort des bedeutend-
sten Sophisten, des Prolagoras: „Der Mensch ist das HaB der
Dinge.“B1 Diesem Satze entsprechend verwarfen sie alle Autoritat
und bekampften die religiosen, politischen und gesellschaftlichen
Einrichtungen. Aua ihrem vielseitigen, aber oberflachlichen Wissen
machten sie ein Geschaft, 52 indem sie gegen gute Bezahlung ihre
Kenntnisse schulmaBig lehrten. Ihr groBter Gegner war Sokrates.

2.) Aus dem Leben des Sokrates (4 6 9 — 3 9 9).
Sokrates lieB sich in zwanglose Gespraehe mit Vertretern der
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verschiedensten Stande ein und suchte sie durcli fortgesetztes Fragen
(Sokratische Methode) zu belehren. Im Gegensatze zu den Sophi-
sten war er bescheiden und erklarte, nicbts zn wissen, obvvohl ihn
das delphische Orakel als den weisesten Griechen bezeicbnete. Er
war fromm, kam seinen Burgerpflichten gewissenhaft nacli und
wagte es, unbekiimmert um die Volksgunst, der herrschenden
Stimmung entgegenzutreten (S. 96). Der schrankenlosen Demokratie
war er wegen ihrer Ausschreitungen abgeneigt und wurde desbalb
von den Demagogen angefeindet. Weil Aleibiades und Ilritias eine
Zeitlang mit ihm naher verkebrt hatten und er behauptete, daB
ilirn eine innere Stimme fdaigioviovj sage, was er zu tun und zu
lassen habe; wurde er angeklagt, daB er die Jugend verderbe 153
und neue Gotter einfiihren wolle. Von einem Heliastengerichte
zum Tode verurteilt, verlebte er die letzten Tage in Gesprachen
mit seinen Anlningern liber die Unsterbliehkeit der Seele und \nes
deren Zumutung, sich durch die Fiucht zu retten, zuriick, weil man
den Gesetzen unbedingt gehorchen miisse.

3. ) Sokrates als Philosoph. Er ist der Schopfer
der wissenschaftlichen Definition, d. h. er drang vor jeder Unter-
suchung auf die Feststellung der Bedeutung (des Begriffes) der
Worte, die eben Gegenstand der philosophischen Erorterung waren.
Im Gegensatze zu den Sophisten bildet den Mittelpunkt seines
Strebens die ErJcenntnis der Wahrheit, insbesondere auf dem sitt-
lichen Gebiete. Dadurch wurde er der Schopfer der wissenschaft-
lichen Ethih d. h. der Lehre von den Pfiichten des Menschen. Fiir
seine Person hochst anspruclislos, erklarte er es fiir das Gliick
des Menschen als besonders wiehtig, daB er moglichst wenige Be-
durfnisse habe. 64 Seine Philosophie hat demnach einen prak-
tischen Charakter, der von da an der griechischen Philosophie
verblieben ist.

Seine Lehre kennen wir aus den Schriften seiner bedeutendsten
Schiller Xenophon und Plato. Der Hauptsatz seiner Lehre war:
Die Tugend ist Wissen und darum lehrbar; er meinte namlich,
daB das redite Wissen auch das rechte Tun im Gefolge habe.

4. ) Die Sokratischen Schulen. Da sich Jiinger
sehr verschiedener Geistesrichtung an Sokrates anschlossen, faBten
sie auch seine Lehre sehr verschieden auf. Alle aber erklarten
als Hauptziel die Sicherung der menschlichen Gluchseligheit
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(praktisclle Richtung); gemeinsam ist ilmen audi die Abneigung
gegen die Demokratie und Gleichgiiltigkeit gegen die Volksreligion.
Die Sokratischen Schulen sind:

a) Die Akad emie, gegriindet von dem Athener Plato,
der die Lehre de.s JVIeisters am reinsten auffaBte imd vveiter aus-
bildete. Er lehrte fast 40 Jahre lang in der Akademie, einem
Gymnasium bei Athen, und starb, bis zum Tode geistig tatig, als
80jahriger Greis. Gleich Sokrates gelangte er zu monotheistischen
Anschauungen und glaubte an die ITnsterblichkeit der Seele.

b) Die c y r e n a i s c h e Schule, gegriindet von dem
reicben Aristipp aus Cyrene. Er erkannte das Gliick des Menschen
in der maBvollen Befriedigung seiner Wiinsche und Bedurfnisse,
woz.u er iibrigens auch geistige Geniisse rechnete.

c) D i e c y n i s c b e Scliule, so benannt nach dem atheni-
schen Gymnasium Cynosarges, gegriindet von dem Athener Anti-
stheties, der ganzliche Bediirfnislosigkeit und Abkehr vom staat-
lichen und geistigen Leben als Tugend und Ziel des menschlichen
Stobens hinstellte. Diese Schule predigte die Riickkehr zum
Naturzustand; ihr gehorte Diogenes an.

y) Die Beredsamkeit. Auch die Beredsamkeit erreichte die
hochste Ausbildung in Athcn, dessen Verfassung vom Staatsmanne
die Macht der. Rede verlangte. Darum waren die groben Staats-
manner der alteren Zeit auch treifliche Eedner; ihre Reden waren
einfach und ohne Aufvvand von Prunk und Gelehrsamkcit. Erst
die Sophisten erhoben die Beredsamkeit zu einer schulmaBig zu
erlernenden Kunst, wobei es ihnen besonders auf gewandten 55 Aus-
druck, rhythmischen Ban der Satze und Einflechtung vielseitiger
Kenntnisse ankam. Die groBten griechischen Redner gehoren der
Zeit von 421—338 an. Damals lebten die beriihmten zehn attischen
Eedner, darunter Isaus, Lehrer des Demosthenes, Isokrates, ein
beriihmter Festredner, Aschines, der Parteiganger Philipps, und
Demosthenes, der groBte von allen.

Das Studium der Bhetorile, d. h. der Lehre von der Beredsam¬
keit, galt seit dem Anfange des 2. Jahrh. v. Chr. bis zum Ausgange
des Altertums als unerlaBlich fiir die Gewinnung einer hoberen
Bildung.*

* Der Unterricht bestand neben der Theorie hauptsfichlich im Vortrage
von Musterreden sowie in der Leitung der praktischen tlbungen.
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d) Die Natunvissenschaften, Mathematik und Medizin. Wah-
rond einst Mathematik, Astroiiomie und Pliilosophie ungetremit
gewesen waren (S. 87), vvurden jetzt alle diese Wissenszweige von
Fachgelehrten bearbeitet; ebenso loste sich die Geographie von der
Geschichte, die bei Herodot noch verbunden waren. Der erste wissen-
schaftliche Vertreter der Medizin ist Hippokrates, der an Scharfe
der Beobaclitung alle antiken Arzte iibertraf.

2. Die Kunst.

Wahrend in der Zeit des Perikles die Kiinstler vorwiegend im
Dienste des Staates arbeiteten, erhielten sie jetzt mit zunehmendem
Reichtum und Streben nach Praclit mehr und mehr von reichen
Privaten Auftrage; schon Demosthenes klagte, dah in seiner -Zeit
h.aufig die Privathauser die otfentlichen an Glanz iibertrafen.

a) Die Baukunst. Dieser Zeit ist das Aufkommen der korin-
thischen Siiulenordnung eigentiimlieh.

Das Kapital der korinthischen Siiule besteht aus zwei Teilen,
den Hanken und den Blattern. Je zwei Panken, im ganzen acht,
seluniicken jede Ecke des Ivapitals; seinen Kern uingub man mit
kleineren Eanken und namentlich mit Blattern, gewdhnlich in zwei
Reihen iibereinander. Dieser Schmuck war in der Regel eine stili-
sierte rSTaclialimung der Blatter der im Siiden weitverbreiteten
Akanthusp/lanze. Dieses. Motiv ist bis jetzt der Kunst verblieben.
Im iibrigen unterscheidet sich die koriuthische Ordnung von der
ionischen nur nocli durch die reichere Verzierung der einzelnen
Bauteile.

Der Athene-Tempel in Tegea, der schonste Tempel des Pelo-
ponnes, zeigt zuerst die Verwendung aller drei Stile. Von welt-
liclien Bauwerken sind das choragische Denlonal des Lijsikrates in
Athen und das Mausoleum in HalikarnaB zu erwahnen; das letztere
ist ein prachtiges Grabdenkmal, das eine verwitwete karische
Konigin ilirem Gemahl Mausolus um 350 erricht.en lieB.

b) Die Plastik. Auf diesem Gebiete kommen hauptsachlich
folgende Gesiclitspunkte in Betracht: 1.) An Stelle der erhabenen
Gottergestalten (Zeus, Athene) aus der Zeit des Phidias treten iiber-
tviegend die anmutigen (Apollo, Dionvsus, Aphrodite). 2.) Der
ruliigc Stil der friiheren Zeit (Panathenaen-Fries) weicht einem
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leidenscliaftlich erregten. 3.) Die Darstellung von Portrats nimmt
bedeutend zu (Verweltlichung der Kunst). Dem Ausdrucke des
Anmutigen und Zarten fiigt sich am besten der Marmor, der jetzt
der Lieblingsstolf wird.

Die groBten Meister der jungeren attischen Schule sind Skopaš
aus Paros und Praxiteles aus Atlien; der erstere schmiickte den
Atbene-Tempel in Tegea und das Mausoleuin, der letztere scbuf die
beriihmte, in 01ympia ausgegrabene Hermesstatue, eines der wenigen
erhaltenen griechiscben Originahverke. Dieser Zeit gehoren auch
die Statuen der Niobe und ihrer Kinder (in Plorenz) an, die frei-
lieb nur in Kopien erhalten sind. Die damalige Stilrichtung zeigen
ferner die anmutigen Terrakottafigiirchen von Tanagra.

c) Die Malerei. Aucb sie verlieB den idealen Standpunkt der
friiheren Zeit und strebte nach tauschender Naturnachahmung. Am
beriihmtesten waren die Ionier Zeuxis und Parrhasius (um 400).

"Vlerter Zeitranm.

Von der Schlacht bei Charonea bis zur Unterwerfung der Grieehen
durch die Romer, 338 bis 146 (helienistisches Zeitalter). Mazedoniscke
Hegemonie, Ausbreitung der grieckischen Kultur iiber den Orient,

innere Kampfe.

I. Alexander der Grobe, 836 kis 323.

A. Die ersten Regierungsjahre des Konigs bis zum Beginne des
Perserkrieges, 336 bis 334.

Alexander, der Sohn und Kachfolger Philipps II., hatte von
seinem Lehrer Aristoteles eine sorgfaltige Erziekung erhalten, in-
folgederen sich sein idealer Sinn mit Begeisterung fiir die grie-
chische Bildung erfiillte. Nachdem er bereits als lSjahriger Jling-
ling bei Charonea die erste Probe seiner militarischen Tiichtigkeit
abgelegt hatte, unterdriickte er nach seiner Thronbesteigung rasch
die Aufstandsversuche, welche die Eachriclit von der Ermordung
seines Vaters in Griechenland hervorgerufen hatte, und lieB sich auf
der Versammlung in Korinth zum Eeldherrn gegen die Perser be-
stimmen. Hierauf unterwarf er die illjrischen Volkerschaften im
Korden des Balkan. Da verbreitete sich in Griechenland das Ge-
riicht, daB Alexander in diesen Kampfen gefallen sei; infolgedessen
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bracken Aufstiinde aus, an deren Spitze Tkeben stand. Hasek er-
schien Alexander und machte dem Aufstande durch die Zerstorung
Thebens, wo er nur die Tempel und das Haus Findars verschonte,
ein Endej 30.000 Tliebaner wurden als Sklaven verkauft.

B. Der Alexanderzug, 334 bis 325.

1. Bis zur Sehlaeht bei Issus (334 und 333). Aaclidem
Alexander den Antiputer zum.Iieicksveriveser bestellt hatte, zog er
mit 39.000 Mann iiber den. Hellespont (334), um das persisclie
Reich za erohern, dessen Schwacke der liiickzug der Zelmtausend
sowie die Kiirnpfe mit Agesilaus bewiesen hatten und das iast nur
melir mit Iiilfe von griechisclien Mietstruppen zusammengekalten
werden konnte. Kock in demselben Jahre schlug er das feindliche
Heer am Granihas, worauf er die ganze Westkiiste und aucli den
Siiden der Halbinsel besetzte. A achdein er den Winter in Gordium
zugebraclit hatte, zog er naeh S^rien, wo ilnn das persisclie Keicks-
keer unter Darius 111. in den Biicken kam. Alexander kekrte des-
kalb um und besiegte in der sclimalen Kiistenebene bei Issus, in
der sick das weit iiberlegene feindliche .Heer nickt entwickeln
konnte, den persiseken Konig vollstiindig (333). Hieser kok mit
Hinterlassung seines reichen Lagers; die Mutter, die Gemalilin und
die Kinder des Darius vrarden gefangen genommen, aber von
Alexander acktungsvoll bekandelt. Die Erucht des Sieges war die
Driverbung Sgriens.

2. Von der Sehlaeht bei Issus bis zur Sehlaeht bei Gauga-
mela (333—331). In Sjrien leisteten nur Tgrus und Gqza "VVider-
stand. Das erstere, grobtenteils auf einer Insel gelegen, wurde durck
Aufwerfen eines Dammes, der die Insel mit dem Festlande verband,
und die Mitvvirkung der Flotte nack hartnackiger Verteidigung er-
obert; 30.000 Einwokner wurden als Sklaven verkauft. Gaza wurde
erstiirmt. Kun war der Zugang zu Aggpten offen. Hier wurde Ale-
xander als Befreier vom persiseken Joche mit Jubel aufgenommen
und von den Ammonpriestern in der Oase Siwe als Sokn ikres Gottes
begriikt. Kachdem er den Grund zu Alexandria gelegt hatte (332),
kekrte er nack Asien zuriick, um Darius zu verfolgen, der bei
Gaugamela ein zwanzigfack starkeres Ileer aufgestellt hatte. Nack
erbittertem Kampfe erfoekt kier Alexander einen vollstandigen
Sieg (331), der das Vordringen nach Iran ermoglichte.
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3. Die Eroberung Trans (331—327). Zunacbst, besetzte der
Sieger die persischen Iiesidenzen Babylon, Suša und Persepolis; in
letzterer Stadt wurden ungeheure Schatze (im Werte von 120.000
Talenten) gefunden, die prachtigen Gemacher aus Zedemholz im
Palaste aus Rache wegen der Zerstorung der griechischen Tempel
und als Beweis fiir den endgiiltigen Sturz der Achameniden nieder-
gebrannt. Ilierauf brach Alexander zur Verfolgung des Darius auf,
der weiter nach Osten floh, wahrend der Abfall der Groben und die
Auflosung seines Ileeres immer melir fortschritten. Nachdern Darius
durch eine Verschworung von persischen Wiirdentragern den Tod
gefunden hatte, eroberte Alexander auch den ostlichen Teil Irans
und drang sogar bis zum Jaxartes vor, an dessen linkem Ufer er
„das AuBerste Alexandrien“ (AlE^dvdgEia f\ £Oxdrr]J anlegteN^

4. Der Zug nach Indien (327 und 326). Um die angestrebte
Erlangung der Weltherrschaft ihrer Yerwirkliebung naher zu
bringen, schritt Alexander an die Eroberung Indiens, das damals
in zahlreiche kleine Konigreielie zerfiel. jSTachdem er den Indus
uberschritten (S. 26) und in zwei Schlachten gesiegt hatte, muBte
er drn Hgphasis umkehren, weil sicli sein Heer wegen Ersckopfung
weigerte, gegen den Ganges vorzudringen. Nun fuhr er unter
schweren, durch die Brahmanen hervorgerufenen Kampfen den
Indus abwarts bis zu seiner Miindung, \vo er einen ITafen und
Schiffswerften anlcgte; dadurch und durch den sich anschlieBenden
Zug des Nearchus wurde der Indische Ozean dem griechischen
Ilandel geoffnet.

5. Riickkehr und letzte Regierungsjahre Alexanders (325
bis 323). Wiihrend ein Teil des Ileeres den Riickzug zur See antrat
und gliicklich an die Euphratmiindung gelangte, schlug Alexander
mit dem Beste des Ileeres den Landiueg durch die Witste von
■Beludschistan ein, wobei er durch den JVlangcl an Lebensmitteln
und an Wasser auBerordentliche Entbehrungen und Verluste erlitt.
Als er endlich nach Suša zuriickgekehrt war, veranstaltete er groB-
artige Eestlichkeiten und' war unermridlich tatig, in dem riesigen
Reiche ein neues Kulturleben zu begriinden. Teils infolge von tlber-
anstrengung, teils infolge eines maBlosen GenuBlebens starb er,
wahrscheinlich mit den Vorarbeiten zur Eroberung Arabiens be-
schaftigt, zu Babvlon, im 33. Lebensjahre (323).

6. Alexanders Kulturarbeit. Die woltgeschichtliclie Bedeu-
tung des Alexanderzuges ist, daB durch ihn der griechischen Kultur
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das ganze vordere Asien bis zum Indus und Syr eroffnet wurde.'V:
Im Gegensatze zu den vernichtenden Ziigen der Steppenvolker Ist
daher das Unternehmen Alexanders eine groBe Kulturtat.

Alexander suclite eine Verschmelzung des morgen- und abend-
landischen Wesens herbeizufiihren. Diesem Zwecke diente unter
anderen die Grundung zahlreicher Stddte; in ihnen wnrden grie-
cliisctie und mazedonische Soldaten angesiedelt, welche die grie-
chische Kultur auch. im Umkreise der Stadte verbreiteten. Die
wichtigste davon ist das agjptische Alexandria, das, dank seiner
giinstigen Lage am einzigen Katurliafen der agyptischen Kuste
nnd an der Grenze von zwei Meeren, bal d eine VVeltstadt geworden
und auch geblieben ist.

Uin die Orientalen fiir das griechische und cin hoheres Kultur-
leben iiberhaupt zu gewinnen, muBte ihnen Alexander in mancher
Beziehung entgegenJcommen; hieher gehort: a) die Ausiibung un-
beschrankter IIerrschergewalt und die Annahme des persischen Hof-
zeremoniells sanit der iiblichen Kniebeugung seitens der Asiaten
bci feierlichen Anlassen; b) die inoglichste Sclionung der in den
einzelnen Teilen des lieiches lierrschenden Eigentiiinliehkeiten;
c) die Verleihung von lioben Beamten- und Offiziersstellen an vor-
nehme Einheimische und die Aufnahme zahlreicher Orientalen in
sein Iloer; d) Alexander vermahlte sich selbst mit einer Tochter
des Darius und veranlaBte seine Ereunde und 10.000 Soldaten,
einheimische Eiirstentochter, beziehungsvveiše Perserinnen, zu ehe-
lichen; e) er forderte den Mandel durch die Untenverfung der
rauberischen Gebirgsvolker, durch Anlegung von StraBen und
Hiifen, Unternehmung von Entdeckungsfahrten usw.

Die Begiinstigung der Orientalen rief den Unmllen der Grie-
chen und Mazedonier hervor. Deslmlb entstand eine Versclivrorung
gegen den Konig, an der angeblich.auch Philotas und dessen Vnter
Parmenio, einst der Freund Alexanders, teilnahmen, weswegen sie
hingerichtet wurden, und nach der Ruckkelir aus Indien bradi in
seinem Heere eine Meuterei aus, die Alexander durch die Ent-
lassung der ausgedienten Soldaten unterdriickte.

7. Alexanders Charakter und Fortleben in der Sage. Er ist
einer der groBten Feldherren nnd Staatsrndnner der Geschichte;
mehreren J ahrhunderten pragte er den Stempel seiner Gesinnung

* Sven Hedin hat sogar in Chotan Siegel mit (lo.m Hilde der Athene gefunden.
Zeehe, Geschichte des Altertums. 8
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und Tatigkeit- auf. Voli idealen Schwunges und voli Begeisterung
fiir das ITellenentum, ist er ausgezeichnet durch schone Charakter-
ziige: Vertrauen, Wohlwollen, Freundesliebe, Beseheidenheit. Diese
edlen Eigensckaften traten aber spaterhin in den Hintergrund und
nicbt selten lieB er sich vom Jahzorne, der durcb zunehmende Trunk-
sucbt gesteigert wurde, zu Gewalttatigkeiten hinreiben; so totete er
in der Aufregung Klitus, der ihm am Granikus das Leben gerettet
hatte. Auch verlangte er iinmer mebr Lob und Schineichelei; wer
damit zuriickbielt oder gar Tadel wagte, fiel in Ungnade.

Das meteorartige Auftauclien Und Verscbwinden Alexanders
im Oriente, die Ausfiihrung gewaltiger Taten, die sonst Menschen-
alter in Ansprueb nebmen, endlich die Eroffnung des Wunder- und
Marchenlandes Indien machten ibn zum Mittelpunkt einer reichen
Sagenbildung, die schon im Altertum begann, in zaklreicben Ale-
xanderliedern des Mittelalters Ausdruck fand und sicb aucb zu den
Persern und Indern verbreitete.

t

II. Das Zeitalter der Diadochen, 323 bis 301.
Da Alexander keinen allgemein anerkannten Erben seines

Beiehes binterlieB, brachen unter seinen Generalen (Diadochen)
erbitterte, mit vielen Greueln gefiihrte Kdmpfe aus, deren endliches
Ergebnis die Teilung des Weltreiches war. In diese blutigen Kampfe
wurden auch die europaisclien Griechen hineingezogen, die nach
dem Tode Alexanders die Ereiheit zu gewinnen suchten.

1. Der Lamisclie Krieg (323 und 322). Der Mittelpunkt der
Freiheitsregungen wurde abermals Athen. Die Griechen begannen
den Kampf gegen Antipater; er wurde in Lamia belagert (daher
der Hame des Krieges), entkam jedoch aus der Stadt, worauf sich
das griechische Heer aufloste. Athen mulite sich eine oligarchische
Anderung der Verfassung und die Aufnahme einer mazedonischen
Besatzung in Munychia gefallen lassen; seine Widerstandskraft
war fiir immer gebrochen. Demosthenes, dessen Auslieferung der
Sieger verlangte, floh und gab sich selbst den Tod (um 322).

2. Die Kiimpfe um die mazedonisch-persische Monarchie
(323—301). Die Karnpfe zwischen den Generalen des verstorbenen
Konigs wurden anfangs dem Namen nach fiir den Bruder und dann
den nachgebornen Sohn Alexanders gefiihrt, die aber im Verlaufe
der Kriege, vvie die iibrigen nachsten Verwandten des Konigs, er-
mordet wurden. Llierauf kampften die Generale fiir die Errichtung
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selbstiindiger Konigreiche. Hach der Schlacht bei Ipsus (301), in
welcher der letzte Vertreter der Reichseinheit das Leben verlor,
vvurden folgende drei groBere Reiche gegriindet:

a) das sgrische Reich unter den 8eleuciden;
b) . das dggptische Reich unter den Ptolemdernj
c) Mazedonien und Griechenland, anfangs unter Konigen aus

verschiedenen Hausern, spater unter den Antigoniden.
In Kleinasien entstanden einige kleinere Reiche, unter denen

wegen der Pflege der Kunst Pergamum am wichtigsten wurde.
Ergebnis. So loste sich die Universalmonarchie Alexanders

auf. Die griechischen Stadte-Staaten haben alle Bedeutung ein-
gebiiBt, die Konigreiche und Herrscker sind die Triiger der ferneren
politischen Entwicklung.

III. Das Zeitalter der Epigoneu, 301 Ms 14(5.
Allgcmeine Lage der europaischen Griechen. Trota wieder-

kolter Anlaufe vermoclite Mazedonien nicht, ganz Griechenland
dauernd unter seiner Hegemonie zu erhalten. Sein Bestreben ver-
eitelten besonders die lange schivankende Thronfolge , die Einfdlle
der Kelten in Mazedonien sowie die Griindung des Atolischen und
Achdischen Bundes in Griechenland.

1. ) Es vergingen naliezu 50 Jahre nacli dem Tode Alexanders,
bis das Gesckleckt der Antigoniden (nach dem Begriinder der Djna-
stie Antigonus benannt) dauernd die mazedonische Krone gewann.

2. ) Die Eirifalle der Kelten (280 und 279) ersckiitterten
Mazedonien; infolge einer vernichtenden Kiederlage vor Delphi
raumten sie Griechenland und Mazedonien und lieBen sich im
Innern Kleinasiens (Galatien) nieder.

3. ) Da sowolil der Atolische als auch der Achaisclie Bund nach
demselben Ziele, der Ilegemonie, strebten und iiberdies der Achaisclie
Bund an Sparta einen Gegner liatte, nahmen die Kdrnpfe in Grie¬
chenland nur zu und erst die Untervjerfung des Landes durch die
Rorner machte ihnen ein Ende (146) . j ^

IV. Die Kultur.
Allgeineiner Charakter. Wahrend das politisclie Leben der

Griechen nach der Ausbildung der verschiedenen Verfassungsformen
erschopft war, wurde die griechische Kultur durch die Eroberungs-
ziige Alexanders zu zahlreichen orientulischen Vdlkern getragen, die

8 *
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dadurch auf eine liohere Bildungsstufe gehoben tvurden. Da aber
der Orient selbst eine uralte Kultur ausgebildet liatte, wirkte diese
auch ant’ die griecliisclie zuriick, wodurcli eine eigenartige Misch-
kultur entstand, die im Eindringen von orientalischen Anschau-
ungen auf dem Gebiete der Religion, Literatur und Kunst sowie von
orientalischen Worten in die griechische Sprache Ausdruck fand.
VVeitaus iibenviegend blieben aber dabei die griechischen Bestand-
teile. Das unaufhaltsame Vordringm der griechischen Sprache er-
gibt sich aus dem Zuriicktreten der Keilsehrift- und Hieroglyphen-
Literatur sowie besonders aus dem Umstande, dah sich selbst die
religios und national so abgeschlossenen Juden der griechischen
Kultur nicht entziehen konnten; ein Beweis davon ist die Sepiua-
ginta, die griechische tlbersetzung des Pentateuchs (3. Jahrh.).

Die Kultur dieses Zeitraumes heiBt die hellenistische (tkfaj-
viceiv — sich griechisch gebarden). Ihr Wesen kann als Umgestal-
tung der nationalen Einheit des Griechentums in eine Iculturelle
bezeichnet werden. Zum erstenmal in der Entvvicklung unserer
Kultur wurde das IVIaB der Bildung ohne Rucksichtnahme auf geo-
graphische und politische Trennung entscheidend fiir die Schichtung
der Gesellschaft, die dalier im Gegensatze zur Bliitezeit der griechi¬
schen Polis in einen Gelehrten-, Beamten- und Soldatenstand usw.
zerfiel. Die hellenistische Kultur wurde in den zahlreichen Stadten
gepflegt, deren von Alexander und seinen Kachfolgern mehr als in
irgend einer anderen Zeit gegriindet wurden.

A. Die Religion.

Wahrend der Staat als soleher an der alten Religion und dia
Kunst an den iiberlieferten Gottertypen festbielt, wandten sich die
Gebildeten vom herrschenden Volksglauben ab und Suchten. einen
Ersatz hiefiir in der Philosophie oder auch in der Astrologie (S. 15).
Anderseits drangen immer mehr orientalisclie Gottergestalten ein,
die freilich hellenisiert wurden; so die agyptjschen Gottheiten
Serapis und Isis \vie der persische Lichtgott Mithra.* Es entsprach

* Schon beim Beginne des Peloponnesisclien Kriegee wurden die meisten der
groBen orientalischen Gottheiten in Atlien, wenn audi anfangs nur von Fremden,
verehrt. Die osterreichischen Ausgrabungen in Priene forderten als Gotthedten
der hausliehen Verelirung besonders Demeter und die kleinasiatdsche Gottin
K.ybele (S. 48) zutage, wiihrend die olympisehen daselbst inehr genrehafte Ziige
tragen.
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ferner der im Orient iiblicben religidsen Weihe des Konigtttnis, daB
dic Ptolemder und die Seleuciden gottliche Verehrung fiir sich in
Anspruch nahmen; iibrigens hatten die Grieehen bereits zu Ehren
Lgsanders Altare erriclitet und Opfer dargebracht, wofiir der alte
Heroenkultus Ankniipfungspunkte darbot.

B. Die Verfassung.
An der Spitze der hellenistischen Staaten steht der Konig mit

absolutcr Geivalt. Schon bei Isokrates und Aristoteles findet sich
die Anschauung, daB zur Herstellung des Friedens im parteien-
zersetzten Griechenland die Monarchie erforderlich sei. In der
hellenistischen Zeit kam nocb als neue Aufgabe hinzu, die Barbaren
der griechischen Bildung naher zu bringen. Die bevorrechtete Stel-
lung der Mazedonier und Grieehen trat immer inebr zuriick; auch
iiber das Verfassungsleben der griechischen Stadte erhebt sich das im
Konige verkorperte Beich als hohere Gewalt (S. 35, 1). Die allen
Bevvohnern gegeniiber maBgebende Stellung des Herrschers findet
den bezeichnendsten Ausdruck in der Gottlichkeit des Konigtunis.
Das politische Leben spielt sich nichti mehr bffentlieh, sondern am
Hofe des Ifonigs ab, der sich mit einem Staatsrate umgibt und
seinen Willen durch zahlreiche Beamte veiuvirklicht. In der Hegel
folgt dem abgeschiedenen Herrscher der alteste Sohn nach, Iieichs-
teilungen sind unbekannt.

Durch den Alexanderzug wurde den Grieehen ein iiberreicher
Wissensschatz zugefiihrt und so ihr geistiger Horizont bedeutend
eriveitert. Die Literatur dieser Zeit zeigt daher im Gegensatze zur
Perikleischen einen entschieden ivissenschaftlichen Charakter. Die
wichti^sten Miitelpunhte der literarischen Tatigkeit waren Alexan-
dria, und Pergamum.

1. Die Poesie. Sie wurde zwar eifrig betrieben, entbehrte
aber im groBen ganzen eines Jioheren Wertes. Das Dbertvuchern der
Gelehrsamkeit auch auf diesem Gebiet erzeugte eine besondere Vor-
liebe fiir das Lehrgedicht. AuBer der neueren Komodie, der Elegie
und dem Epigramm war am wiclitigsten die bulcolisclie Dichtung
oder das Idyll *, das im Gegensatze zur herrschenden Ausartung

* Von ftovuoAog (Rinderliirt); eidv?^Atov war ein kleines Gediclit von^ver-
schiedenartigem Inhalte.
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der Zivilisation die begdiickte Einfachheit des Volks-, namentlich
des landlichen und Ilirtenlebens, in Erzahlung und Schilderung
darstellt. Der bedeutendste Vertreter dieser Richtung ist der
Sizilier Theolcrit (um 270), der auch eine Zeitlang in Alexandria
lebte. ! '

2. Die Prosa, a) Die Geschichtschreibung. Man sammelte
damals eifrig Inschriften sowie andere urkundliebe Zeugnisse und
untersuchte auch die Ricbtigkeit der uberlieferten Zeitrechnung.
Besonders wiehtig sind:

a) P o 1 j b i u s (um 150), der groBte GescMchtsclireiber des
Zeitraumes. Er schrieb die Geschichte des romischen Reiches vom
Beginne der Punischen Kriege bis zur Eroberung Griechenlands
(146). Indem er sich vom streng nationalen Standpunkte losreiBt,
sieht er in den Romern die gebornen tlerrscher auch liber die
Griechen, in denen er dagegen die Trager der geistigen Bildung
erkennt. In der Ermittlung des Zusammenhanges der Ereignisse
geht er iiber Thucjdides hinaus, indem er auch die geographischen
Verhaltnisse der Bander zur Begriindung heranzieht. Der erhaltene
Teil seines Werkes ist die Hauptqiielle fiir die Punischen Kriege
bis zur Schlacht bei Kanna. [jj Dionysius, ein Zeitgenosse
des Augustus, schrieb die rbmiselie Geschichte von den altesten
Anfangen bis zum Beginne der Punischen Kriege. y) -P 1 u t a r c h,
im 1. Jahrh. n. Ohr., verfaBte Lebensbeschreibungen bedeutender
griechischer und romischer Staatsmanner.

b) Die Geographie. cJEratosthenes (um 220), Biblio-
thekar in Alexandrien, der groBie griechische Geograph und nach
Aristoteles der groBte griechische Gelehrte iiberhaupt. Er hat zuerst
die GroBe der Erde genau zu bestimmen versucht.

PJ Hipparchus, um 150 v. Chr., der groBte Astronom
des Altertums, behandelte die mathematische Geographie und fiihrte
die Ortsbestimmung nach geographischer Lange und Breite ein.

y) Str a bo, ein Zeitgenosse des Augustus, schrieb eine all-
gemeine Liinder- und VoTkerleunde der drei den Alten bekannten
Erdteile, das groBte derartige Werk des Altertams.

^ Ptolemaus, im 2. Jahrh. n. Chr., schuf ein astronomi-
sches 8ysten, das nach ihm benannt und erst seit Kopemikus (im
16. Jahrh.) allmahlich beseitigt wurde. Er lehrte, daB die Erde
Kugelgestalt habe (S. 87), daB sic der unbe\vegliche Mittelpunkt



Kultur. 119

des Alls sei und daB sich der ganze Stemenhimmel um sie drehe.
Die nach ihm gearbeiteten Landkarten mirden erst im 18. Jahrh.
vollstandig beseitigt.

c) Die Philologie. Man nannte diese Wissenscbaft damals
Grammatilc. Die Philologen haben durcb kritiscbe Ausgaben der
Werke der alteren Schriftsteller, durch die Abfassung von Ein-
leitungen liber deren Leben undWerke usw. der spateren Forschimg
den Boden bereitet. Am meisten wurde iiber Homer gearbeitet.

d) Die Philosophie. Aristoteles. Die Philosophie wurde
damals besonders deshalb betrieben, um einen Halt fur das sittliche
Leben und dadurch aucli Gluclcseligheit zu gewinnen. Der groBte
griechische Philosoph nach Plato ist Aristoteles, der beriihmteste
Schiiler Platos, einer der groBten Lehrer der Menschheit. Er ge-
hort noch dem Anfange der hellenistischen Zeit an. Als Alexander
die Eroberung des Perserreiches begann, begab er sich nach Athen
und eroffnete eine Schule im Lyceum, der er zwolf Jahre lang vor-
stand. Er starb ungefahr in dem&elben Jahre wie Demosthenes.

Aristoteles hat nicht nur alle Teile der PJiilosophie behandelt,
sondern auch auf fast allen Gebieten der Geistes- (Logik, Psycho-
logie, Poetik, Bhetorik, Politik) und Ndtunvissenschaften (Zoo-
logie, Botanik, Physili) mit groBem Erfolge gearbeitet; seine
Philosophie umspannt den gesamten Inhalt des damaligen Wissens.
Bei seinen Forschungen ging er von der Erfahrung aus, so daB er
den Standpunkt des Empirismus einnimmt im Gegensatze zu Plato,
der auf dem Wege des Denkens das Wesen der Dinge zu erforschen
suchte (Idealismus^A-""

Die wichtigsten ' philosophischen ScJmlen der Zeit waren, von
der Akademie abgesehen:

aJ Die peripatetische Schule des Aristoteles, so ge-
nannt, weil ihr Stifter bei seinen Vortragen auf und ab zu gehen
(negmarsiv) pflegte. In seinem Sinne betrieb diese Schule haupt-
sachlieh die Haturgeschichte.

^) Die epikureische Schule, begrundet von Epikur (um
300), welche, an die cyrenaische Schule ankniipfend, in der Er-
reichung der Lust (fjdovi]) die Vollendung des menschlichen Gliickes
erblickte. Wahrend Epikur, selbst ein sittlich reiner Mensch, die
Lust als Freisein von Leid und Ungliick auffaBte, wurde sie von
spateren Anhangem als grober SinnengenuB gedeutet.
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y) Die s to i seli e Scliule, die einfluBreichste der hellenistisčheri
Zeit, wu rde von Zeno (um 300) im AnschluB an die cvnische Schule
begriindet. Er lehrte, die Gliickseliglceit bestehe in der,Tugend und
die Unterdriickung der Leidenschaften erzeuge Seelenrahe, die am
besten in der Einsamkeit gedeihe. Der Stoiker sebeidet lieber frei-
willig aus dem Leben, als daB er die Seelenruhe preisgiibe. Alle
Menschen sind ihm im Grande Biirger eines Staates;*' so sind die
Stoiker die ersten Verkiinder des Weltbiirgertums. Ženo lelirte in
der „Bunten I;Ialle“ (axoa noixih]J.

Die Sdhulen bekiimpften sich gegenseitig mit der groBten Er-
bitterung.

e) Die MathemaliJc und Physih. Die Leistungen des Alter-
tums in diesen Wissenschaften stehen denen der ISTeuzeit bei weitem
nach. Als Mathematiker ragen besonders bervor: EtiJdides (um
300), der Verfasser eines beriilimten Lebrbuches der elementaren
Mathematik, und Diophcmtus von Alexandria (um 300 n. Chr.),
der groBte griechische Aritbmetiker, beide in Alexandria. Der be-
riihmteste Phjsiker war Archimedes (3. Jahrh.), der Begriinder
der wissonscbaftlichen Mecbanik; er studierte in Alexandria. Auf
seine Kenntnis der Wirkungsweise der Hebelverbindungen deutet
sein Motto; 66 er ist ferner beriibmt dureb die Auffindung des nach
ihm benannten hvdrostatischen Prinzips und dureb die Herstellung
von Brennspiegeln. Tleron (um 100) ist der Erfinder des Ilerons-
balles, des Saugbebers und der Dampfturbine.

Unsere wissenschaftlicbe und techniscbe Sprache ist groBen-
teils griecbiscben Ursprunges; dies kommt daber, daB unsere
Wissenschaften, A'om Jus abgesehen, ibre Wurzeln bei den Griechen
haben.

D. Die Kunst.
Die griccbiscbe Kunst zeigt seit der Beriibrang mit dem

Oriente Streben nach Prunk und Kiesenhaftigkeit.
1. Die Baukunst. Darnals gelangte der horinthische Stil zu

immer allgemeinerer Anvrendung, entsprechend der gesteigerten
Prachtliebe. Der GrundriB der Tempel wurde mannigfaltiger;
auBer den recbteckigen wurden aucb Kreis- und Vieleckbauten be-
liebt. Da sich die groBartigen Bauten der Zeit nicht erbalten haben,
kennen wir die damalige Baukunst hauptsacblicb aus den Nach-

Vgl. gegeniiber dieser Abkehr vom Staate die Bestimmung Solons (S. 67.)
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forschungcn , die auf Samothrake von ostcrreichischen und in Perga¬
mum von preufiischen Gelehrten veranstaltet wnrden. Dort \vurden
auBer eiriein propvlaenartigen Zugangstore drei Tempel, hier Grund-
riB und Triimmer eines groBartigen Zeusaltars aufgedeckt.

2. Die Plastik. Die beriihmtesten ■ Schulen waren damals die
von Pergamum und Rhodus. Die bedeutendsten erhaltenen Werke
sind die Laokoon- (um 50 v. Chr.) und die Gruppe des Farnesi-
schen Stieres,. beide Werke der rhodiscben Schule; ferner der
Gigantenfries voni Zeusaltar in Pergamum (um 180 v. Chr.), der
den gewaltigen Unterbau der ionischen Halle, die den.Altar um-
gab, schmuckte. Etwa 130 m lang und liber 2 m hoch, stellt er den
Kampf der Gotter gegen die Giganten dar in einem stellenweise
fast zu Rundbildern hervortretenden Relief. Durch die tiberlebens-
groBe ITobe, das Heraustreten der Statuen und die leidenschaft-
licbe Bewegtheit der Darstellung bildet dieser Fries einen lehr-
reichen Gegensatz zu dem Partlienonfriese, dessen Gestalten 1 m
hoch und 5 cm erhaben sind. Die hervorragendste Tdealgestalt der
Zeit (4. Jalirh.) ist der Apollo vom Belvedere, der in einer Hach-
bildung aus der romischen Kaiserzeit auf uns gekommen ist.

Der groBte Plastiker der Zeit ist der Peloponnesier Lgsippus,
von dem allein sieh Alexander plastisch darstellen lieB. Er ist ein
Vertreter des vollendeten Realismus und sclraf gerne liberlebens-
groBe Gestalten. Von ihm stammt das Urbild des Farnesischen
Ilerhides; die unter diesem Hamen erhaltene Statue gehort der
ersten Kaiserzeit an. Der KoloB von Rhodus, eine 32 m hohe Statue
des Sonnengottes, ist vielleicht aus seiner Schule hervorgegangen.

Die Zunahme des Realismus zeigt sich auch darin, daB das
Porinit jetzt zur Vollendung gelangt und das Relief einen Hinter-
grund von Baumen, Gebiiuden, Eelsen u. dgl. erhalt. Solche Reliefs
wurden gerne nacli orientalischer Weise an den Wanden der Ge-
nnicher angebracht; zwei hervorragende derartige BikRverke besitzt
das Hofinuseum in Wien. Die schonste Portratgestalt des Altertums
ist die Sophoklesstatue im Lateran.

3. Die Malerei. Damals eiuveiterte sich das Stoifgebiet der
Malerei iiber das ganze geschichtliche und ivirkUche Leben. Das
Streben nacli Pracht auBerte sich besonders in der Vorliebe flir
das Mosailc, d. h. die Herstellung von Bildern aus farbigen Stein-
chen oder gefarbten Glasstiften, die in cine weiclie Masse gesteckt
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\vurden. Das beriihmteste Mosaik ist das groBe Bild der Alexander-
schlacht (bei Issus), das in Pompei gefunden wurde und nach einem
hellenistischen Vorbilde gearbeitet ist.

Der groBte Maler der Zeit ist Apelles, von dem allein sich
Alexander in Farben darstellen lieB.

Wegen der Verganglichkeit des Stoffes sind fast alle Gemalde
der Zeit zugrunde gegangen; die Forschung ist fiir ihre Beurteilung
auf die bandwerksmaBigen Gebilde der Vasentechnile und die pom-
peianischen Wandgemalde angewiesen.

E. Die materielle Kultur.

In den persischen Residenzen fand Alexander ungeheure
Mengen von Gold und Silber, die an seine Generale und Soldaten
verteilt wurden und dadurch in den Verkehr kamen. Infoigedessen
entwickelte sicb ein groBartiger Luxus, der besonders in der auBer-
ordentlicb regen Pflege der Kunste sowie in der massenhaften Ver-
wendung von Edelsteinen* und reich geschmitckten Gewandem
Ausdruck fand. Die gesteigerten Bediirfnisse riefen aucb einen
auBerst lebhaften Handel hervor, der namentlich manche Gewiirze
des Orients nach Europa brachte. Die groBte Handelsstadt war
Alexandria, das diese Stellung im Osten aucb noch im romischen
Kaiserreiche bebauptete; nur Khodus und Kartbago konnten mit
ihm wetteifern. Immer melir scbied sich die Bevolkerung in eine
geringe Anzahl Reicher und eine groBe Menge Armer, was fort-
wiibrende Zwistigkeiten und Kauflichkeit der Unbemittelten in der
Volksversammlung hervorrief.** Das Kapital, das nicbt, wie heut-
zutage, in Aktien angelegt werden konnte, wurde zum Anlcaufe von
Grundbesitz verwendet und die verhaBten IIypothekensteine, die
Solon beseitigt liatte, werden nunmehr wieder haufig erwahnt.

Die Bedeutung der hellenistischen Kultur. Wenn aucb die
Werke der Literatur und Kunst dieser Zeit nicht den hohen Wert
derjenigen der Perikleiscben Zeit erreichen, besitzen sie doch in
ihren besseren Erscbeinungen eine groBe Bedeutung an sicb. Dazu

* Edle Steine lieferten auch den Stoff fiir die beriihmte Steinschneidekunst,
deren groBter Meister Pjjrgoteles war. — Aus Assyrien bezog man Seide.

** Nach Polybius hatte der reichste Grieche seiner Zeit ein Vermogen von
mehr als 1 Million Kronen. Wiederholt fanden Massenermordungen der Eeicheren
statt, daher spricht Aristoteles von einem klaglichen Zustande aller Staaten.
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konimt die hohe geschichtliche Bedeutung dieser Kultur; denn:
1.) sie ist die Grundlage der ganzen romischen Kultur; 2.) wah-
rend in der klassischen Zeit der freie Grieche im Biirger aufge-
gangen war, kam jetzt das Recht des einzelnen, sein Leben nach
freiem Ermessen zu gestalten und sich auch vom Staatsleben
abzmvenden, zum Durchbruche (individualistischer Charakter der
Kultur); 3.) audi im Sldaven wird der allgemein-menschliche Wert
anerkannt und die Frau um so hoher geschatzt, als mit dem Verfalle
des politischen Lebens die Veranlassung zu ihrer friiheren Minder-
bewertung weggefallen war; 4.) diese Kultur hat die nationale
Abgegrenztheit der einzelnen Volker iiberwunden, wodurcli auch
der Gegensatz zwischen den Griecben und den Barbaren, nament-
licb in den groben Handelsstiidten mit ihrer bunt gemischten Be-
vojkerung, gemildert wurde;* 5.) durch jene Kultur ist auch der
Boden fiir die Weltreligion des Christentums bereitet worden.

Schlulibetrachtung.

Die Griechen haben sich nach Aufnahme einiger orientalischer
Kultureinfliisse am Beginn ihrer Geschichte allein unter allen
Volkem unseres Kulturkreises; unbeirrt durch fremde Einfliisse,
ihrer eigenen Geistesanlage gemab entwickelt. (Die Komer haben
die griechische Bildung in sich aufgenommen, die heutigen Kultuf-
vdlker haben durch die Bekehrung zum Christentum einen Bruch
mit ihrer friiheren Entwicklung erfahren.)

Die Bedeutung der Griechen auf dem Gebiete der Ver-
fassung, Literatur und Kunst. Die Griechen sind das erste Volk,
das im seharfsten Gegensatze zum orientalischen Despotismus den
Begriff der Freiheit ins politische Leben eingefiihrt hat. Sie haben
alle im Rahmen der stadtischen Verfassung denkbaren Staats-
ordnungen ausgebildet; der moderne Gedanke der Reprasentativ-
verfassung ist ihnen fremd geblieben, da sie iiber den Begriff des
Stadt-Staates fast nicht hinausgekommen sind. Sie haben alle dichte-
rischen Gattungen und nahezu alle Wissenschaften gepflegt. Die

* Daber bezeichnet nach Isokrates das Wort „Hellene“ weniger eine Natio-
nalitat als eine gewisse Bildung und teilt man nach Eratosthenes die Mensehen
besser in gute und schlechte, statt in Griechen und Barbaren ein (S. 11 G).
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Werke Hoiners, Pindars, Sbphokles’ gehoren zum Wertvollsten, waa
die Dichtkunst iiberhaupt geschaffen hat; Thucydides ist einer der
groBten Gesehichtschreiber, Demosthenes einer der groBten Redner,
Plato und Aristoteles sind zwei der groBten Philosophen iiberhaupt.
So wie in der Literatur, sind auch in der Kunst alle folgenden
Kulturvolker Schiller der Griechen geworden. Koch heute schmiicken
wir unsere Prachtbauten mit den griechischen Saulenordnungen
und Phidias und Lysippus gelten uns noch immer als zwei der
groBten Plastiker aller Zeiten. So haben die Griechen fiir alle fol¬
genden Volker gelebt.

Gleichwohl haben die Griechen im Schimmer der Kunst und
Freiheit kein ungetriibtes Gliick genossen; gerade ihre demo-
kratischen Einrichtungen und die Kleinheit der Staatswesen fiihrten
zahlreiche Kampfe und Ausbruche ziigelloser Leidenschaft lierbei.
IDiese \vurden auch dadurch begiinstigt, daB den Griechen infolge
der Geringschatzung der Arbeit, die si eh, von der Malerei ab-
gesehen, selbst auf die Kunst erstreckte, die beruhigende Wirkung
einer regelmaBigen Berufstatigkeit fehlte . 67 Iiiedurch war wieder
das Emporsteigen der Armen zu Wohlstand unmoglich gemacht, was
bei politischer Gleichberechtigung aller Burger grauenhafte Aus-
schreitungen gegen die Besitzenden im Gefolge hatte.*

* Im Jalne 324 gestattete Alexander den Verbannten die Rtjckkehr in ihre
Heimat; es kamen damals in 01ynipia iiber 20.000 zusammen.



Die Romer.
Zur Geographie Italiens.

I. Name iind Lage Italiens.

Der Hame Itnlien, aus Vitalia = Rinderland entstanden,
haftete urspriinglich auf der siidwestlichen Halbinsel Unteritaliens,
spater umfaBte er die ganze Halbinsel mit EinschluB der ober-
italienischen Ebene. Augustus dehnte die Grenzen Italiens nocli
weiter aus; seit ihm reichte es vom Var bei Hizza liber den Haupt-
kamm der Alpen bis zum Montblanc und den Walliser Alpen, so-
dann ging die Grenze liber den St. Gotthard, das Stilfser Joch, den
Kamni der Kamischen Alpen und den Predil zur Arsa in Istrien.

Einst hing Sardinien mit Korsika, Sizilien mit Italien, Afrika
mit Sizilien zusammen; nocli jetzt ist das Heer zwischen Sizilien
und Afrika seiclit und enthalt mehrere Inseln. Von der Balkanlialb-
insel ist Italien durch die 70 hm breite StraBe von Otranlo getrennt;
im Siidvresten nahert es sich durch die Insel Sizilien Afrika bis
auf 150 hmj -wodurch das Mittelmeer in ein westliches und ein ost-
liches Becken zerfallt.

Diese zentrale Lage machte Italien zum Sitze eines Mittel-
meerreiches geeignet.

II. Horizontale (Hiedernng.

1. Die Umrisse Italiens im allgemeinen. Untcr den drei
gi’oBen siidlichen Halbinseln Europas nimmt die apenninisclie be-
ziiglicli ihrer Gliederung einen mittleren Rang ein; in tlberein-
stimmung mit der Balkanhalbinsel nimmt die Gliederung nacli
Siiden zu, im Gegensatze zu ihr ist die Westseite mehr gegliedert.
Von der Steilkiiste am sinus IAgusticus (Golf von Genua) ab-
gesehen, sind die Golfe der Westseite flacli bogenformig gestaltet;
hervorzulieben sind der sinus Cumdnus (Golf von Neapel) und der
sinus Paeslanus (Golf von Salerno). Im Siiden bewirkt der tief ein-
schneidende sinus Tarentinus (Golf von Tarent) die Auflosung in
zwei kleinere Halbinseln (vgl. Skandinavien). Diese Golfe sind
durch teihveises Versinken des Festlandes von Italien entstanden
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(vgl. Griechenland), das einst bis nach Sardinien und Korsika
gereicht bat. Die Lagunenkuste im JSTordosten reicht fast bis zur
Steilkiiste des sinus Tergestinus (Golf von Triest).

2. Die Veranderung cler Umrisse Italiens seit dem Alter-
tume. Durcli die Ansclirvemmungen des Arno (Arnuš) und anderer
Apenninenflrisse sind die im Altertume bogenformig gestalteten
Strandlinien Toskanas flacher geworden. Viel grober ist die Ver-
scliiebung der Strandlinie an der nordostlichen Lagunenkuste in-
folge der groben Menge von Sinkstoffen, die Po, Etsch, Piave usw.
mit sich fiihren. Durck die Schuttablagerungen des Po und der
iibrigen oberitalienischen Eliisse ist riberhaupt die Alluvialebene
Oberitaliens entstanden (vgl. Babylonien); Ravenna, einst ein romi-
scher Kriegshafen, liegt jetzt fast 10, die elremalige Seestadt Adria
gar 22 km von der Kriste entfernt.

III. Vertikale Gliederung.

1. Das Hoehland. Die Iialbinsel wird ihrer ganzen Erstreckung
nach vom Apennin, einein 1600 km langen Faltengebirge, durch-
zogen. Er hat mit einer einzigen Ausnahme Mittelgebvrgscharakter
und zerfallt in geognostischer Beziehung in zwei Teile: in den
holieren Ilauplapennin, der aus Kolk und Ton, und den niedrigeren
Subupennin, der grobenteils aus vulkanischem Gesteine besteht.

a) Der Hauptapennin. Er lost sich im ISTorden des Golfes von
Genua von den Alpen los, zieht in siidostlicher Kichtung nahe der
Ostkuste Italiens, verlauft sodann eine Strecke lang parallel mit der
Kriste und rvendet siclr zuletzt dem TgrrheniscJien Meere (mare
Tyrrhenum, Tuscum, inferum) zu, das er am Golfe von Policaslro
erreiclit, wo er in geognostischem Sinne endet. Docb wird auck
die Fortsetzung, die den Siidwesten Unteritaliens durclrzielit und
aus kristallinischem Gesteine besteht, in geographischem Sinne
zum Apennin gerechnet. Diese Kette setzt sich im nordlichen
Sizilien fort. I

Der Apennin zerfallt in einen nordlichen (liguriscken und
etruskischen), mittleren (romischen) und siidlichen (neapolitani-
schen) Teil; der erstere reicht bis zur Arno-, der zrveite bis zur
Volturnoquelle. Ein Teil des mittleren Apennin ist das schwer zu-
gangliche Hoehland der Abruzzen, in dem der Gran Sasso liber
2900 to emporragt, die einzige Hochgebirgsstelle des ganzen Systems
(vgl. 01ymp).
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b) Der Subapennin. Der Raum, der sich im Wesben des Ilaupt-
apennin vom unteren Arno bis zum Golf von Policastro ausdehnt,
ist, mit Ausnahme der Tieflandstreifen, vom hiigligen Hochlande
des Subapennin ausgefiillt. Die Unterlage bildet hier Ton, der zur
Zeit, als das Land noch vom Meere iiberflutet war, durch vulkanische
Ausbriiche mit Tuff, d. b. einem mechaniseken Gemenge von Ascbe,
Sand und Schlacken, iiberdeckt wurde. An der Stelle ehemaliger
Krater haben sicb Seen gebildet. Koch' jetzt hat Italien mit den
zugehorigen Inseln fiinf tatige Vulkane; es sind dies auBer drei
Vulkanen auf den Liparischen Inseln der Vesuv, ungefahr 1200 m,
und der Atna, gegen 3300 m hodh.. :

2. Das Tiefland. a) Die lombamisch-venetianische Tiefebene.
Sie ist das groBte Schlachtfeld Europas, stellemveise, wie z. B. bei
den Hiigeln im Siiden des Oardasees (Oustoza, Solferino usw.),
ist fast jeder Ort aus der Kriegsgeschichte bekannt.

b) Auf der Halbinsel. Auf der begiinstigteren Westseite liegen
drei Tieflandstreifen am Unterlaufe von Eliissen; es sind dies die
toslcanische oder etrurische Ebene am Arno, die romische Campagna
am Tiber und die neapolitanische Campagna am Volturno. Wiik-
rend die erstere durch tlberschwemmungen leidet, die Ebene um
Rom allmahlich verodete, ist die kampanische („Garten Ttaliens“)
infolge der reichlichen Bewasserung, des heiBen Klimasp der kiihlen-
den Seewinde und des durch die leichte Verwitterung des Tuffs be-
dingten sehr ergiebigen Erdreiches noch jetzt iiberaus fruchtbar.

AuBerdem liegen im Westen die Maremmen. Man versteht dar-
unter schmale Kiistenstreifen, die sich vom Miindungsgebiete des
Arno mit geringen Unterbrechungen bis Keapel hinziehen und von
Fieberluft (Malaria) auskauchenden Sumpfen erfiillt sind. Diese
Maremmen, die siidostlich von Rom Pomptinische Siimpfe heiBen,
sind durch die Ablagerungen der Apenninenflusse entstanden.

Den siidostlichen Teil Itaiiens nimmt die hiiglige Ebene von
Apulien ein.

IV. Hydrographie.

Wahrend antike Schriftsteller die Menge der schiffbaren
Eliisse Itaiiens riihmen, besitzt jetzt die Halbinsel keinen einzigen
schiffbaren EluB, da selbst der Tiber nur bis Rom fiir Boote fahrbar
ist. Die Ursache hievon liegt in der Abnahme der Hiederschlage,
die infolge der Entwaldung des Apennin eintrat. Gegenwartig ist
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in Italien nur ein Achtel der Flache mit Wald bedeckt, die Mehr-
zalil der Italiener kennt den Wald gar nicht. Die wichtigsten fiinf
Fliisse Italiens sind:

1 . ) Padus (Po). Er entspringt am Monte Viso in den Cottischen
Alpen, flieJBt im allgemeinen nacli Osten nnd bil det ein weit ver-
zweigtes Delta. Sein groBter KebenfluB ist der Ticinus (Ticino);
da dieser ein bedeutendes Hindernis bildet, kam es bei ihm wieder-
bolt zu Schlachten und eignete er sicli zur politischen Grenze zwi-
schen Osterreich und Sardinien (bis 1859).

2. ) Athesis (Etsch). Sie betritt bei Verona die Tiefebene (die
letzten Hiigel daselbst veranlaBten die starke Befestigung der
Stadt), flieJBt zuletzt parallel mit dem Po und miindet in einerri
mit diesem gemeinschaftlicben Delta.

3. ) Arnuš (Arno), 4.) Tiberis (Tiber) und 5.) Volturnus
(Voltumo).

Da der Kamin des Apennin nahe der Ostkiiste zieht und diese
iiberdies im Kegenschatten liegt, konnten sicli hier keine groBeren
Fliisse entwickeln. Die zahlreichen parallelen kurzen Quertaler ver-
laufen von Siidwesten nacb Nordosten.

V. Klima und Vegetatum.

1. Das Klima. Das Klima der Halbinsel unterscheidet sicli
von dem mitteleuropaiscben durcli groBere Warme und regenarme
Sommer (S. 39). An der ganzen Westkiiste herrsclit ein gleichmaBig
mildes Winterklima; Froste sind in der Ebene im siidlichsten Teile
und auf Sizilien unbekannt. Der Westen empfangt mehr Kieder-
scliliige als der Osten; sie geboren hauptsachlicli dem Ilerbste und
dem Friihling, im Siiden nur dem Winter an.

2. Die Vegetation. Italien besitzt den fruclitbarsten Boden im
ganzen Mittelmeergebiet. Das Land mechselte dreimal sein Pflanzen-
Icleid; es war in der vorgeschichtliehen Zeit ein Waldlcmd, wurde
in der Zeit der romischen Konige und der Republik erst ein Acher-,
dann ein Weinland, endlich in der Kaiserzeit ein Gartenland. Ani
wichtigsten fiir dlesen Wandel der Vegetation wurde die griechische
Kolonisation; denn die Griechen maehten Unteritalien und Sizilien
zu einem bliilienden Ackerland und pflanzten daselbst Olbaum,
Feige, Myrte, Lorbeer, Pinie, Zjpresse usw. an. Die Romer brachten
spater aus Asien melirere Obstbaume (Kirscbe, Aprikose, Pfirsicb,
Ivastanie) nacli Italien., ; .■
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VI. Einflusse der geographischen Verhaltuisse Italiens
auf die Geschichte des Ijandes.

1. ) Im Gegensatze zu Griechenland ist in Italien der Schau-
platz der geschichtlichen Entwicklung die Westseite, weil sie eine
bessere Gliederung, frnchtbare Tieflander, groBere Eliisse, reicli-
lichere Niederschlage sotvie zahlreicEere und groBe Inseln besitzt.

2. ) Der einheitliche Bau der Halbinsel war eine giinstige Vor-
bedinguug fiir die Aufrichtung eines einzigen Staats\vesens; nur
in Mittelitalien begiinstig-te die Abgeschlossenheit einzelner Land-
schaften politischen Partikulariamus.

3. ) Durch die Anderung der Achsenricldung des Gebirges in
UnterUalien wnrde der siidostliche 'Teil der Halbinsel fiir grie-
chiscbe Kolonisten zuganglich.

4. ) Der Gegensatz zvvischen dem rauhen Innern und den
milden Ufertandschaften veranlaBte die wiederholten Einfalle und
das auf dauernde Niederlassungen daselbst, gerichtete Vordringen
der Bewohncr des Innern in die Kiistengegenden.

5. ) Apulien und Kampanien sind die vnclitigsten Sclilacht-
felder in Suditalien; die beiden Halbinseln mit den zahlreichen
Puchten waren zu allen Zeiten fremden Einfallen ausgesetzt.

0.) Wahrend der Grieche vor allem Seemann ist, ist der
Italiker vonviegend Ackerbauer.

VII. Zur Topograpliie Italiens im Altertume.

Wabrend Italien in phgsikalischer Beziehung in die ober-
italienische Tiefebene und die Halbinsel der Apenninen zerfiillt,
gliedert es sich in historischer Beziehung in Ober-, Mittel- und
Unteritalien. Von Venedig und Livorno abgesehen, waren die groBen
Stiidte des heutigen Italien alle schon im Altertume vorhanden und
liaben im wesentlichen ihre Hainen behauptet.

Oberitalien reichte von den Alpen bis zu den FliiBchen Macra
und Ilubico und zerfiel in vier Landschaften, namlich: in Gallia
cisalpina, Liguria, Venetia und Istria. — Mittelitalien, bis zum
Silarus und Brento, zerfiel auf jeder Seite in drei Landschaften. Im
Westen lagen: Etruria (Toskana), Latium und Campania ; im
Osten: Umbria, Picenum und Sammum. — In Unteritalien lagen

Zeehe, Geschichte des Altertums. 9
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auf jeder Seite zwei Landschaften, im Westen: Lucania und das
Gebiet der Bruttier (ager Bruttius, grieehisch Brettier) ; im Usten:
Apulia und Galabria.

Von den Inseln war am wichtigsten Sizilien, dessen Inneres
Rom mit Getreide versorgte, wahrend die Kiisten ein bliihender
Kranz reicher Handelsstadte schmiickte.

Vlil. tleographie Latiuius Jusbesondere.

Das alte Latium (L. antiquum) reickte vom Tiber bis Circei
und landeimvarts bis zu den Vorkoken des Apennin; in dieser Aus-
deknung war es etwas kleiner als Attika. Spater, unbestimmt wann,
wurde es in siidostlicker Ricktung bis iiber den Liris (Garigliano)
kinaus erweitert. Das Land zu beiden Seiten des Tiber von Dom
bis zur ALiindung war der ager Rumanus.

1. Orographie. Latium ist teils Tief-, teils Hockland. a) Das
Tiefland kaben zalilreicke Backe vielfack zerkliiftet? so dak nur
ein Lunftel Taiboden, vier Lunftel aber Hiigel sind. Wakrend es
im Aitertume bliikendes Kuiturland war, ist es keutzutage ein odes
Weideland, was durch den Diedergang' des Bauernstandes und die
Zunakme der Alalaria kerbeigeiiikrt wurde.

b) Das Hochland. Das Land erkebt sick vom flacken Strande
bis gegen das Gebirge allmaklich zu 200—-300 m, mit kober empor-
ragenden Bergen. Unter letzteren ist am bedeutendsten die ring-
formige Kuppe der Albaner Berge, die im ALons Albanus (AL. Cavo)
950 m erreickt. Im Osten der Landsckaft zieken die Sabiner Berge
bis zum Anio (Teverone), siidlich von iknen die Herniker und
westlich von den letzteren die Volsker Berge.

2. Hydrographie. Der bedeutendste LluIJ ist der Tiber. Er
entspringt in der Kake der Arnocpielle und bildet in einem siid-
ostlick gerickteten Langstale die Grenze zwiscken Etrurien und
Umbrien. Kurz oberkalb Rorns wendet er sick nack Siiden rmd
nimmt bald darauf den Anio auf. Er miindet bei Ostia, das sckon
am Ende der Republik infolge der Ablagerungen des Elusses verfiel.

3. Bedeutung der Landschaft flir die Geschichte. Latium
bildet die zentrale Ebene der Halbinsel, wie eine solcke Griecken-
land nickt katte; es besitzt nack Korden und Siiden bequeme Ver-
bindungen mit den beiden anderen Ebenen und durch das Tal des
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Tiber aucli mit dem Gebirgslande. So war Latium zur Einigung
der Halbinsel berufen und koimte Gegner, die sich im iN orden
und Siiden erboben, leiclit auseinanderbalten.

IX. Roju.

Bberscbwemnnmgen, Versumpfungen und Eieberluft macbeu
die Stelie, an der Rom erbaut vvurde, scbeinbar fiir die Entwicklung
einer groBeren Stadt ungeeignet. Bocb wurde das Emporbluken
dieser Stadt begunstigt durcb: 1.) die Lage an der "VVestseite, in
der zentralen Ebene und am groBten Elusse der Halbirisel, an dessen
Miindung der einzige bedeutende Ankerplatz der latinischen Kriste
liegt; 2.) die leicbte Verteidigungsfabigkeit, da bier die ietzten
Hugel, Tuffablagerungen vom Albaner Gebirge, emporragen;
3.) die Sicberbeit vor den Seeraubern. 68 In mebrfacber Beziebung
erinnert die Lage Roms an die Athens.

1. Die Baugescliiclite der Stadt. Aus Sicberheitsriicksicbten
erfolgten die ersten Niederlassungen in Latium auf Hugeln (S. 43).
Die aiteste Ansiedlung, Koma quadrata genannt, wurde der tlber-
lieferung zufolge von Komulus auf dem Palatin erbaut; daselbst
wurde aucb die Griindungssage lokalisiert (Eicus ruminalis, Tem-
pel des Juppiter Stator, časa Komuli). Kom entwickelte sicb, wie
andere GroBstadte, in konzentriscben Kreisen um diesen Kern; die
einzelnen Hugel wurden der Sage zufolge durcb die Konige be-
siedelt. JDer secbste Konig, Servius Tullius, umscbloB den Pala-
tinus, Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Caelius und
Aventinus mit einer Mauer, von der sicb nocb Keste erbalten
liaben.

In der Zeit der Kepublik dehnte sicb die Stadt des Handels
weg'en zunacbst am Tiber aus, es wurden mebrere Brucken uber
den EluB gebaut und das Janiculum (80m, der bockste Bunkt bei
Rom) befestigt. Zur Zeit Sullas erweiterte sicb die Stadt an allen
Seiten uber die Servianiscbe Mauer binaus, Augustus schmiickte
sie mit marmornen Pracbtbauten. Kaiser Aurelian (um 270) be-
festigte die Stadt mit einer neuen Mauer (im wesentlicben die
beutige Stadtmauer), ivodurch namentlicb das Marsfeld, ein groBer
Teil des Tiberufers und das Janiculum in die Befestigung ein-
bezogen wurderr. Bald nacb Konstantin begann der Verfall der
Stadt.
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2. Zur Topographie. Kach dem gallischen Brande (um 390)
\vurde Bom rasch wieder aufgebaut; die Eriuneriuig daran (euge,
\vinklige Gassen) blieb Bom uoch in der Kaiserzeit. Daraus or-
klaren sieli auch die haufigen verheerenden Brande, von denen
der unter Kaiser Bero der bekannteste ist. Die wichtigsten Arten
von Bauten waren: Tempel, Theater und Ampkitheater (letztere
fiir Gladiatoren- und Tierkampfe), Tliermen, Basiliken (Verkaufs-
und Gerichtshallen), Balaste, Grabdenkmaler, Triumphbogen, Kirn
aken (Kanale), Wasserleitungcu. Von den Pliitzen und einzelnen
Gebduden sind besonders hervorzuheben: a) Bas Forum, seit.
der Kaiserzeit auch Forum Bomanum (Magnum) genannt, mit
dem nordlich sieli anschlieBenden Comitium, wo die Curia fiir
die Senatssitzungen stand, seit dem 2. Jahrh. der Mittelpunht des
offentlichen Lebens. b) Die Kaiserf.ora (Fora Gaesarum)
schlossen sich im Norden ans Forum Bomanum an und fiihrten
zum Marsfelde. c) Der kapitolinisclie lliigel. Auf
seiner nordlichen Kuppe erhob sich die Burg, auf der siidlichen
der Tempel des kapitolinischen J uppiter; die Einsenkung zwischen
beiden Kuppen hieB Asylum, der Tarpeische Fels lag auf der siid-
ostlichen Seite des Iiiigels. d) D a s A m p h i t h e a t r u m F 1 a -
v i ai m (Colosseum), das etwa 50.000 Zuschauer faBte, jetzt die
groBte Buine des Altertums. e) Z w i s c h e n P a 1 a t i n und
A v e n t i n lag der Circus Maximus. f) Campus
IVI a r t i u s , den seit Časar viele Prachtbauten schmiickten.
g) Trans T i b e r i m mit dem Grabdenkmale des Kaisers
Hadrian (moles Hadriani, jetzt die Engelsburg).

X. Die ethnographischen VerMltnisse im alten Italien.

Alt-Italien war von viden Volkerschaften bewohnt, die sechs
verschiedenen Volkern ahgehorten; es sind dies die Ligurer, Etrus-
ker, Italiker, Illyrier, Griechen und Kelten. Die ethnographische
Stellung der Ligurer und Etrusker ist niclit bekannt; die iibrigen
gehoren dem indogermanischen Sprachstamme an.

Die Ligurer waren.der Best eines vor der Ausbreitung der
1 ndogermanen im siidwestlichen Europa weitf verbreiteten Volkes;
sie blieben kulturlos. Die Etrusker oder Tusker (griechisch Tyr-
rhener) wurden durch die Gallier und die Bbmer auf Etrurien
beschrankt. Zwischen GOO—500 erreichten sie den Llohepunkt



Die etlinograpliischen Verhaltnisse. 138

ihrer Macht, geboten iiber Rom and beherrschten das Tyrrhenische
Meer, wurden aber spater von den Romern untertvorfen. Beriihmt
waren ibre Metali arbeiten. Zu den Illyriern gehorten dieVeneter
und Tstrer; beide wurden romanisiert. Die Griechen griindeten
zahlreie.be Kolonien in ITnteritalien. Die Kelten (Gallier) drangen
etwa seit 400 in Italien ein.

Weitaus das wichtigste Volk waren die Italilcer, da sie die
Trager der geschichtlichen Entvoiciclung in Italien sind. Umen ge-
horen die zahlreichen Volkerschaften Mittel- und Unteritaliens an,
die allmahlich latinisiert wurden. Die Italiker zerfallen in zwei
Stamme: den latinischen im Westen und den umbrisch-sabellischen
im Osten sowie im Innern.

Der latinische Stamm wohnte urspriinglich siidlich
von den Etruskern an der ganzen Westseite Italiens; zu ihm ge¬
horten unter anderen auch die Romer. Der umbrisch-sabel-
lische nahm einen weit groBeren Ranm ein, da er mehr als
20 Volkerschaften, wie die ITmbrer, Sabellcr (Sabiner), Samniten,
Volsker, Aquer, Marser u. a., umfaBte, .^-"

Den Grundstock fiir diese zahlreichen Volkerschaften bildeten
die Sabiner in den ertragnisarmen Abruzzen. Bei ihnen bestand
die Einrichtung des Ver sacrum,59 derzufolge sie in Zeiten groBer
Kot die Menschen und Tiere, \velche im nachsten Friihlinge ge-
boren wiirden, dom Mars weihten. Wahrend das Vieh geopfert
\vurde, muBten die geweihten Menschen, wenn sie ein bestimmtes
Alter erreicht hatten, auswandern; aus ihnen bildeten sich an-
geblich in den abgeschlossenen Gebirgslandschaften Mittelitaliens
eigene Volkerschaften. Diese Einrichtung ist wahrscbeinlich an
Stelle alter Menschenopfer getreten.

Die Einveanderung der Griechen und Kelten erfolgte in ge-
schichtlicher Zeit, beziiglich der iibrigen Volker febIt jede Kunde.
Beim Beginne der romischen Geschichte haben sie schon ihre
spiiteren Wohnsitze; wir konnen daher die Geschichte der Romer
nicht einmal in eine verhaltnismdSig so friilie Zeit ilirer Entwick-
lung zuriick verfolgen, wie die der Griechen (dorische Wanderung),
vielmehr besteht bereits beim Beginn unserer Kunde der latinische
Stadt-Staat.* ^

* Naoh Nissen kann man etwa das 6. Jahrh.als die Zeit der planmafligen
Stiidtegriindung in Italien annehmen.
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ZErster IZIeltra/ULm.
Rom miter Konigem 753 bisChr.*

1. Die Quellen. a) Annales ( Jahrbiicher). Sie waren Ver-
zeichnisse von wichtigeren Ereignissen, die vom Pontifex Maximus
etwa seit 400 bis in die Zeit der Gracchen hinein jahrlich auf-
gesehrieben und offenflich anfgestellt wurden. Da in der Zeit der
Graccben bereits Annalisten tatig wa.ren, setzte der damalige Ponti-
fex Maximus die Annalen nicbt mebr fort, erganzte die vorhan-
denen durch Zusatze und fiigte auch Angaben iiber die fruheste
Zeit der Republik hinzu. So entstanden die Annales maximi, die
vollstandig verloren sind; Livius erwabnt sie nicbt.

b) Die Annalisten. Aus den Priester-Annalen haben seit dem
3. Jahrh. die Annalisten geschopft, welcbe die romische Gescbichte
von der altesten bis auf ihre Zeit schrieben. Zu ihnen gehoren
Naevius und Ennius, die in Versen, Cato Oensorius, der in Prosa
schrieb. Ibre Werke sind bis auf diirftige Bruchstiicke verloren
gegangen, doch von spateren Gescbichtschreibern, z. B. Livius, be-
niitzt worden, leider nicbt in der urspriinglicben Eassung, sondern
in einer Bearbeitrmg aus der Sullanischen Zeit, die den damals
herrscbenden Anschauungen Eingang gewa.hrte.

c) Die GeschicMsclireiber. Enter solcben Umstanden sind
wir fiir die altere Zeit wesentlicb auf die Bericbte der Geschicht-
sehreiber Livius, Dionysius von Halikamafl und Diodorus Siculus,
die in der Zeit des Augustus lebten, angeudesen. Livius ist unsere
Hauptquelle fiir die Kenntnis der Konigszeit, der alteren Zeit der
Republik und des zweiten Punischen Krieges. Von Dionysius ist uns
ein zusammenhangender Bericht bis zum Jabre 443 erhalten; er ist
zwar ein sehr sorgfaltiger Scbriftsteller, doch fehlen ihm die
richtigen Vorstellungen iiber die altere romische Gescbichte. Ver-
laBlicher, aber sehr knapp ist Diodor, der sich an die alteren Anna¬
listen halt. tTber Polybius siehe S. 118.

Infolge dieses Standes des Q.uellenmaterials ist die romische
Geschichte bis ins S. Jahrh. herab hochst unsicher und verworren,
zumal da, im Gegensatze zur griechischen, alte Volkssagen fehlen
und die einheimische Religion uns sehr ungenau bekannt ist.

2. Neuere Darstellungen. Grundlegend wurde dasWerk Nie-
buhrs (f 1831), dessen dreibandige romische Gescbichte bis zum

* Das Griindungsjahr Koms wurde sehr versehieden angesetzt; herrsehend
wurde die Annahme des Jahrcs 753. Das Grundungsjahr der Republik schwankt
zwi«oheii 510—508.
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Ende des ersten Punischen Krieges reicht. Der grofite Kenner der
romischen Geschichte vmr Theodor Mommsen (f 1903) ; die ersten
drei Bande seines Werkes schlieBen mit der Schlacht von Thapsus
(46 v. Chr.), der fiinfte behandelt die Zustande des romischen
Reiches in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit, der vierte
Band ist nicht erschienen.\V

I. Pas rilmische Religionswesen.

1. Die Gottheiten. Die alteste Grundlage der romischen Reli-
gion war eine einfache Naturreligion (S. 41) ; da die Romer Banern
waren, trat friih besonders die Verehrung der Ackerbau-Gottheiten
hervor. Die phantasiearmen Romer hahen weder eine reiche Mytho-
logie noch scharf ahgegrenzte Gottercharaktere ansgehildet; daher
sind ihre Gottheiten schwer anseinanderzuhalten und wnrden
spater auf Leiden Gebieten die griechischen Vorstellungen heriiber-
genommen. TJrspriinglich besaB man nur 8ymbole der Gotter, z. B.
das Eener der Vesta, den Speer des Mars, den IGeselstein (Abbild
des Donnerkeiles) des Jnppiter (S. 44).

Es sind besonders zwei Gruppen von gottlichenWesen zn nnter-
scheiden: die personlich gedacJiten Gotter (dei, dii, divi == Lichte,
Himmlische) und die geisterhaft wirhenden Damonen (Genien).

a) Dei. In der altesten Zeit genoB besondere Verehrung Januš,
der Schutzgott aller Eingange, dessen anch spater bei allen Opfern
zuerst gedacht wurde. Man stellte ihn als Doppelkopf dar. Er wurde
auch als erster Konig von Latium gedacht, zu dem Saturnus,
urspriinglich ein Gott der Saaten, als Lehrer des Ackerbaues ge-
kommen sei. Juppiter ist ein Licht- und Wettergott, der Regen und
Sonnenschein spendet und durch Himmelszeichen seinen Willen
kundgibt. Er ist der oberste der Gotter und der hochste Schirmgott
des romischen Staates (Juppiter Optimus Maximus). Reben Jup¬
piter tritt besonders der Kriegsgott Mars hervor, auf den die Romer
und viele sabellische Stamme (S. 133) ihren Ursprung zuriick-
fiihrten. Juno ist die weibliche Himmelsgottheit, die auf Bergen
verehrt wurde. Minerva wurde friih in geistigem Sinne als Gottin
des Denkens und Empfindens anfgefaBt. Venus ist urspriinglich
eine Gottin der Blumen, Neptun gelangte als Meergott erst durch
griechischen EinfluB zu einiger Bedeutung, die Gottheiten des
Feuers waren Volcanus und Vesta.
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Wahrend friiher Juppiter, Mars imd Quirinus (urspriinglicli
tvahrscheinlich cin Beiname des Mars) die wiohtigsten Gott.heiten
gewesen waren, vvurden es seit der Erbauung des kapitolinischen
Juppiter-Tempels in der Zeit der Tarquinier (6. Jalirh.) die Mer
verehrten Gottheiten Jupjnter, Juno und Minerva ; sie wurden boi
jedem feierlichen Gebete gleieh nacli Januš genannt, neben ihnen
blieb imrner Mars der \vichtigste Gott.

b) Die Ddmonen, d. h. gdttlicbe Mesen, die erst dadurch einc
eigene Personlichkeit gewinrien, dali sie an bestimmte Individuen,
Ortlichkeiten oder Handlnngen gebunden sind. So glaubte man z. B.,
dali jedem mannlichen Wesen ein. Genius, jedem iveibliclien eine
Juno zugrunde liege. Diese Geister, die spiiter als Genii bezeiclmet
wurden, spielen im Kultus eine sehr bedeutende Rolle. Unter ihnen
sind tvieder besonders wichtig: aj die Laren, die geivohnlich als
verklarte Geister der Verstorbenen betrachtet und am Herde, wo
ihre Holzbilder standen, verebrt wurden; (3) die Larven oder Le-
muren, unter denen inan die Geister der bosen Merisehen verstand,
zu deren Beruhigung gewisse Gebrauche verrichtet wurden; y) die
Penaten, die namentlich fiir dieVorrate des Ilauses (penus) sorgten.

2. Der Gottesdienst. Die alten Komer waren ein sehr frommes
Volk , das sieh in allen Dingen von den Gottern abhangig fiihlte
und die Kultusvorschriften (caerimoniae) mit peinlicher Genauig-
keit befolgte, dafiir aber auch die Erfiillung seincr Wiinsche, von
den Gottern geradezu verlaugte.* Den Mittelpunkt jeder heiligen
Handlung bildete ^ein Opfer. Am haufigsten ivurden Gaben der
Land- und'Hauswirtsebaft, wie Eriichte, Speisen usw., dargebracht;
Tiere ivurden in iilterer Zeit wohl nur bei besonderen Anlassen
geopfert, Menschcnopfer sind der altromischen Zeit ganz fremd.
Die Gdtter ivurden urspriinglicli in heiligen Hainen verchrt.p/-

3. Die Priestertiimer. Die Priester unterstanden jederzeit den
Staatsbeamten, in deren Auftrage sie liandelten (S. 47) ; ibr Amt
war in der Regel lebenslanglich und unbesoldet. Die wichtigsten
drei Kol logien waren:

a) Pontifices. Ihr ITaupt war der Pontifex Maxinvus (das war
in der Konigszeit der Kbnig sclbst), die iibrigen Mitglieder standen
ihm nur beratend und ausfiihrend zur Seite. Er liatte die einfluB-
reichste Stellung, da er den gesamten Gottesdienst iiberivachte und

* Dureh genaue Einhaltung zahlloser Vorschriften glaubte man die Giitter
sieh zu verpflichten, daher das Wort Religion (von religare = verpfliehten).
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auch selbst viele Kul tushandl ungen verricHtete. Den Pontifices lag
auch die Ordnung des Kalenderivesens ob.

b) XV viri sacris faciundis. Ilire Tatigkeit ist mit den sibglli-
nischen Biichern verkniipft, die aus Troas stammten und nnter dem
letzten Konig Eingang fanden. Eiese Biicher enthielten hauptsach-
licli Siilmmittel fiir Prodigien, d. h. natimvidrige oder doch uner-
klarliclie Vorfalle, wozu sie in der Regel eine Supplikation anord-
neten oder die Einfiihrung neuer (griechischer) Gotter empfahlen.

c) Augures. Sie stellten die Auspizien an, d. h. die den Romern
eigentiimliclve Divin at ion, bei der es nicht auf die Enthiillnng
der Zukunft, sondern, ivie bei den Griechen, auf die Zustimmung
der Gotter zn einer beabsicbtigten Handlung ankam. Da die wichtig-
sten politischen Handlungen die Genelrmigung der Gotter voraus-
setzten, hatten die Augnren einen sehr bedeutenden EinfluB. Ihre
urspriingliche Aufgabe war die Beobachtung der Yogelzeichen
(daher ihr JSTame) ; spatere Auspizien waren die ex caelo (Blitz)
und ex tripudiis (Pressen der heiligen Hiibner).

Die Vestalinnen (virgines Vestales) hatten besonders fiir die
Erlialtung des heiligen Feuers auf dem Staatsherde (im Vesta-
Tempel auf dem Forum) zu sorgen. Die Haruspices, die stets
Etrusker rvaren, verstanden sich auf die Eingerveideschau der
Opfertiere und die Siihnung der Prodigien. Die Fetiales vollzogen
die Zeremonien, die mit der Ankiindigung des Krieges oder dem
Abschlusse eines Biindnisses verbunden waren. Die Salier standen
im Dienste des Mars, dem zu Ehren sie im Marž einen Umzug mit
Tanz auffiihrten. Die Flamines waren Einzelpriester, die zu Ehren
des Juppiter, Mars und Quirinus taglich Opfer darbrachten.

II. Die traditionelle Geschichte.
A. Die Grtindungssage.

Inhalt, Ursprung und allgemeine Verbreitung der Sage.
Die Erziihlungen von den Irrfahrten des Aneas, seiner Ankunft in
Latium zur Zeit des Konigs Latinus (Heros eponjunos der Latiner),
der Griindung Laviniums durch ihn, Alba Longas durch seinen
Sohn Ascanius, der koniglichen Herrsehaft der Silvier in Alba
Longa sowie von der Abstammung des Romulus (ITeros eponjmos
der Stadt Rom) und des Rem.us vom dreizehnten Silvier Numitor,
endlich die Erzahlung von der Griindung Roms selbst enthalten
gar lceinen geschichtlichen Kem.
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Diese Erzahlungen gehoren der griechischen Sagenbildung an;
wie viele griechisehe Stadte in Italien, lieB man auch Rom von
einem der auf der Riickfahrt versehlagenen Helden des Troiani-
sclien Krieges gegriindet werden. Diese Sage hat in Rom selbst erst
im 3. Jahrh. Eingang gefunden. In der alteren Zeit galt Aneas als
Vater oder Schwiegervater des Romulus; spater, als man die Enver-
einbarkeit dieser Annabme mit der Chronologie des Eratosthenes
erkannte, schob man die albanische Konigsliste ein, die erst aus
der Zeit des Angustns stammt.

B. Die romischen Konige.

Die traditionelle GescTiichte der Konigszeit besteht uber-
wiegend aus dtiologischen Sagen und RelconstruMionen. Enter
ersteren versteht man Erzahlungen, die eine Einrichtung des spa-
teren romiscben Staates erklaren oder begriinden sollen. So wnrde
z. B. der Raub der Sabinerinnen erdichtet, um die rdmischen Hocb-
zeitsgebraucbe, denen zufolge die Braut sebeinbar aus dem Eltern-
bause geraubt wurde, zu erklaren; um den spateren Gebrauch, daB
Staatsverbrecher vom Tarpeischen Felsen hinabgestiirzt wurden, zu
begriinden, wurde die Erzablung von der treulosen Tarpeia er-
sonnen; ebenso wurde die Abstammung des Konigs Servius Tullius
von einer Sklavin zur Erklarung des Eamens erfunden. Enter
Rehonstruldionen versteht man Ruckschlusse aus den Einrichtiingen
der historischen Zeit auf die friihere; so mirde z. B. die Zahl der
Senatoren naeh der spateren Einrichtung angenommen, dasselbe
gilt fiir die angeblichen Rechte der Volksversammlung seit Servius
usw. Ob, von Romulus abgesehen, alle oder einzelne Kdnigsnamen
geschichtlich sind, wissen wir nicht. Die Gesamtdauer der Konigs-
herrschaft wird auf 240—244 Jahre berechnet.

Die icichtigsten Taten, welche die Eberlieferung unter die
einzelnen Konige verteilt, sind: 1.) Griindung und Befestigung der
Stadt; 2.) Gliederung der Biirgerscbaft; 3.) Eeststellung der poli-
tischen und militariscben Einrichtungen; 4.) Ordnung des Kultus
und Einsetzung der Priesterschaften; 5.) Errichtung der altesten
offentlichen Gebaude; 6.) Ausbreitung der romiscben Herrschaft
iiber Latium. Diese Taten werden auf die einzelnen Konige so
verteilt, daB jedem von ihnen eine bestimmte Beziehung zur Stadt,
zum Staate und zur Landschaft zugeschrieben wird.
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SowirddenerstenvierKonigendieBegrundung,denletztendreidieAbdnderungderVerfassangzugeschrieben.
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III. Die geschichtlicke Entwicklung von der Besetzung Latiums
d 11 reli (lie Latiner bis zum Sturze (les riiraischen Konigtuiiis.

A. Der Latinische Stadtebund und die Griindung Eoms.

Die alteste Ansiedlung der Latiner erfolgte nach Geschlechtern,
indem sicli die verwandten Familien nebeneinander niederlieBen.
Bei Uberfallen iiatten die Geschlechtsgenossen, die Bewohner eines
Gaues (i>agus), der aus melireren Dorfern bestand, eine gemein-
same Zufluchtsstdtte (arx) auf eiriem Berge. GewiB wurde zuerst
das Albaner Gebirge, die natiirliche Burg Latiums, besetzt. Hier
lag Alba Longa, das als ITaupt aller iibrigen latinischen Gemein-
den, also aucli Roms, galt. Nabereš dariiber ist nicht bekannt, eben-
sowenig wie iiber die Zerstorung des Vorortes. Die einzelnen Gaue
waren in altester Zeit vollig unabhangig voneinander; sie bildeten
einen Bund, dessen Mittelpunkt ein gemeinsames Best (feriae
Latinae) im Albaner Gebirge zu Ehren des latinischen Stammgottes
Juppiter Latiaris war (vgl. die griechischen Amphiktyonien).

Rom entstand der Uberlieferung zufolge durch die Vereini-
gung (Synozismus, vgl. S. 58 und 63) der drei Gemeinden der
Ramnes, Tities und Luceres. Die Rainnes waren auf dem Palatin,
die Tities auf dem Quirinal, die Luceres auf dem Gaelius ange-
siedelt; die gemeinsame Burg lag auf dem kapitolinischen Ilugel.*

B. Bestandteile und Gliederung der Bevolkerung.

Die Bevolkerung zerfiel nach der Uberlieferung von Anfang
an in adlige (patres, patricii) und gemeinfreie (Plebei) Burger,
in Klienten und 8klaven; nur die Adligen, die aucli grolleren
Grundbesitz hatten, konnten in den Senat eintreten und Amter be-
kleiden. Die Klienten \varen eine Art Erbpachter, die den Adligen
von ihren Grundstiicken Abgaben entrichteten, wofiir sie von ihnen
geschiitzt wurden (patroni). Die Hauptbeschaftigung der Burger
war der Ackerbau; besonders zu erwalmen ist die grobe Macht des
Vaters (pater familias), der unbedingt Herr \var iiber Brau und

* Die Angaben iiber die Entstehung Eoms sind voller Widerspriiche, da sie
verschiedenen Zeiten und verschiedenen (latinischen, sabinischen, etruskisehen,
griechischen) Quellen entstammen. Der. Ursprung des riimischen Staatswese«s
liegt fiir uns ebenso im Dunkeln, \vie die Anfiinge seiner iiuBeren Geschielite.
Die Namen der drei Tribus sind etmskisch.
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Kinder und mir durch Sitte nnd Religion beschrankt wurde. Als
Tauschmittel diente Knpfer, das zugevrogen wurde (aes rude).

Die Patrizier bildeten eine Anzahl von Geschlechtern (gefltes),
deren Mitglieder sich als Rachkomrnen eine? gemeinsamen Ahn-
herrn betrachteten. Aus der Vereinigung dieser Geschlechter zu
einem Ganzen entstand die Volksgeineinde, die nach der Uber-
lieferung schematisch gegliedert erscheint. l)iese Gliederung war
ahnlich wie in Athen: 1.) 3 Tribus fcpvAaiJ, namlich die Ramnes,
Tities und Luceres; 2.) 30 Kurien (cpgaTgicu); 3.) 300 Gentes
(yevrj).Kach Tribus ist das Heeruoesen, die Besetzung der Priester-
stcllen und die Bildung des benates geregelt (S. G3 und 68).

O. Die altesten Verfassungszustande.

Wir kennen sie in Wahrheit nicht naher. Wie bei den Griecben,
kommen Konig, Rat und Volksversammlung in Betracht.

1. Der Konig. Der Konig bat die oberste militariscbe, richter-
liebe und priesterliche Gewalt (S. 55). Er ist der Eiihrer des
Heeres, besitzt die ganze Strafgewalt und ernennt alle Priester.
Er wurde von der Volksversammlung gewahU. Seine Ge\valt ist,
vvie die des Eamilienvaters, nur durch das Herkommen, nicht aber
reclitlicb beschrankt.

2. Der Rat der Alton (senatus = yeqovaia)- Die Zabl der
Senatoren wird auf 300 angegeben. Der Senat konnte nur iiber
solcbe Gegenstiinde verhandeln, die ihm der Konig zur Beratung
vorlegte; docli \var dieser nicht verpflicbtet, seinem Rate zu
folgen.

3. Die Volksversammlung (comitia curiata). Zugeschrieben
werden ihr die Wahl des Konigs, Anderung der Verfassung und
Erklarung eines Angriffskrieges. Die Abstimviung erfolgte nach
Kurien, einfach mit Ja oder Kein.

, . D. Die reformierte (sog. Servianische) Verfassung.

Kachdein bereits Tarquinius Priscus eine Reform der Ver¬
fassung angebabnt hatte, fiihrte sie nach der TJterlieferung Servitis
Tullius durch. Sein Werk bestebt aus der Tribus- und der Zen-
turienordnung.
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1. Die Tribusordmmg. Unter Tribus („Viertel“) versteben
die Komer einen territorialen Bezirk* Servius teilte die Stadt
(nicht auch die zugeborige Eeldmark) in vier Tribus. JJiese Ein-
teilung diente der Verivaltungj denn nacb Tribus wurde die Steuer
ein- und das Heer ausgehoben. Die einzige allgemeine Steuer ist
das Tributum, das nur bei Geldmangel eingeboben und, wenn es
die Einanzen erlaubten, wieder zuriickgezablt wurde.

2. Die Zenturienordnung. Wie Servius Tullius die Burger
raumlicb in Tribus, so teilte er sie fiir militdrische Zwecke in fiinf
Klassen ein. Es handelte sicb namlicb darum, die zablreichen Ple-
beier, die bisher dem Staate gegeniiber keine Rechte und keine
Pflichten liatten, zum Ileeresdienste heranzuziehen. Dieser wurde
nunmehr, wie in Atben (S. 65), nach dem Vermogen geregelt, so
dali die Reicheren als Reiter und Scbwer-,** die Armsten als Leicbt-
bewaffnete verwendet wurden; alle muBten sicb auf eigene Kosten
ausrusten und verpflegen. Das Vermogen wurde durcb Vornahme
des Zensus ermittelt, dessen Ansiitze wir nicbt kennen.

Jeder Klasse wurde eine bestimmte Anzabl von Abteilungen
(llundertschaften, centuriae) , der ersten angeblicb 80, zugewiesen.
Sie wurden in jeder Klasse zur Halfte auf die alteren und zur
Halfte auf die jiingeren Burger verteilt; die Grenze bildete das
46. Lebensjahr. Den ersteren lag die Verteidigung der Stadt ob,
die letzteren bildeten die eigentlicbe Feldarmee. AuBerhalb der
Klassen standen die 18 Reiterzenturien ; diese eingerecbnet, betrug
die Gesamtzabl der Zenturien 193. Diese Ziahl wurde aber wabr-
scbeinlicb erst in der Zeit der Samnitenkriege festgestellt (310).

Da so die Plebeier von nun an dem Staate wesentlicbe Dienste
leisteten, konnte ihnen die Erteilung politischer Rechte auf die
Dauer nicbt vorentlialten werden. Zwar weist die tlberlieferung

* Es Ist derunach die altere Bedeutung des tVortes „Tribus“ (S. 140) von
der jiingeren ebenso versehieden, wie in Athen die altere von der jiingeren Be¬
deutung des Wortes „Phyle“ (S. 68). Von den 21 Tribus, die Rom samt dem
Landgebiet am Beginne der Republik umfaBte, haben 16 ihren Namen nach Ge-
schlechtern; dar-aus erhellt, daB in Rom, wie in Athen, in iilterer Zeit die Ver-
waltung auf den Geschlechtern beruhte. Allmahlich gewann die Gemeinde das
tlbergevvieht iiber die Geschlechter (S. 03).

** Die Scliwerstbewaffneten (erste Klasse) waren mit Ilelm, Schild, llarnisch,
Speer, Schwert und Beinschienen, iihnlich den gi'iechischen Ilopliten, ausgeriistet.
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sckon dem Konige Servius Tullius die Errichtung der neuen, pa-
trizisck-plebeiscken Volksversammlung (comitia centuriata) und
die Feststellung ilirer Reckte zu; dock ist beides erst bei der Ein-
fiihrung der Republik erfolgt. ')>/

E. Premde Kultureinfliisse.

Sckon in der Konigszeit machten sick etruskische und grie-
ckiscke Einfliisse bemerkbar. Von den Etruskern, die im Zeitalter
der Tarquinier Kom bekerrschten, wurden entleknt: 1.) die Ak-
zeicken der konigiicken Wurde, namlick Purpunnantel, elfen-
beinernes Zepter und Stubl (sella curulis); 2.) die Haruspicin, die
iibrigens vor dem zweiten Puniscken Kriege nur selten erwaknt
wird; 3.) die Ver\vendung des dem doriscken verwandten etruski-
seken Stiles und 4.) die der Wolbung bei den Kloaken. U-riechische
Einfliisse fanden namentlick von Kumii (S. 69) ker Eingang; zu
erwaknen sind: 1.) die Buckstabenseliriftj die im Zeitalter der
Tarquinier in Kom bekannt wurde; 2.) die Darstellung der Gotter
in mensckliclier Gestalt, die Aufnakme griechiscker Gottheiten,
wie des Apollo oder Hermes, die Einfiikrung der sibylliniscken
Biicker; 3.) die Einfiikrung des Zensus nack dem Beispiele Solons;
4.) die Verbreitung von Haustieren und Gartengewachsen (S. 36).

Jf

Z-weiter Zeltra-nm.

Rom als Republik, 509 bis 30 v. Ckr.

Erster Absehnitt. Von der Begrundung der Republik bis zum
Anfange der Punischen Kriege, ,509 bis 264.

Ausbreitung der romisehen Herrschaft iiber Italien, Zeit der Aristo-
kratie, Standekampf.

I. Begriindung' der ueueii Verfassuug.

Der Sturz des Konigtums (regifugium), der auck die Absckiitt-
lung der etruskiscken Eremdkerrsckaft zur Eolge liatte, war in Rom,
v,de in Grieckenland (S. 56 und 63), das Werk des Adels, der Pa-
trizier, dem auck die Eriickte der Verfassungsanderung zugute
kamen. Dem Konigtume folgte daker die Aristolcratiej auck in der
neuen Verfassung kommen die obersten Magistrate (an Stelle des
Konigs), der Senat und die Volksversammlung in Betrackt.
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A. Die obersten Beamten (magistratus).

1. Das Konsulat. Uie hochsten Beamten vvaren die beiden Kon-
euln („Mitspringer“). Sie vvurden vou den Zenturiat-Komitien aus
den Patriziern gevvahlt. Im vvesentlichen besaBen sie die militarische
und richterliche Gewalt (imperium) des Konigs; auBerdem beriefen
sie den Senat und leiteten die Zenturiat-Komitien. Das priesterliche
Amt des Konigs vvurde dem Bex sacrorum (vgl. ftaaiZevg)
ubertragen, der vom Pontifek Maximus. auf Lebenszeit aus den
Patriziern ernannt vvurde; er war diesem untergeordnet, hatte
gevvisse Opfer zu vollziehen, durfte aber kein politisches Amt
bekleiden. Fiir den Fali der Abwesenbeit beider Konsuln setzten
sie einen Stellvertreter (praefectus urbis) ein.

Die Gewalt der Konsuln war beschrdnkt dureh: a) das Prinzip
der Kollegialitat; b) die einjahrige Dauer des Aintes und die Vei’-
antwortlichkeit; c) die Einfiihrung der Provolca-tion, d. li. der Be-
rufung des vom Konsul zum Tode oder zu einer Leibesstrafe (spater
aueh einer holieren Geldstrafe) verurteilten Verbrecliers ans Volk;
d) die Abtrennung der priesterlichen Befugnisse des Konigs.

2. Die Diktatur. Sie ist ein auHerordentliches AndJ steht liber
dem Konsulate, ist nicht dureh die Provokation beschriinkt, dauert
aber hochstens sechs 'Monate. Der Diktator wird, gewolmlich infolge
Senatsbeschlusses, von einem oder beiden Konsuln, und zwar immer
zu einem bestimmten Zwecke, namentlich bei Kriegsnoten, ernannt
(daher dictatorem dicere, aber consulem creare). Die Absicht dabei
war, die Einlieit der obersten Gewalt fiir eine kurze Zeit wiederlier-
zustellen. Unter dem Diktator stand der Befehlšhab.er der Beiterei
(magister celerum), den er ernannte.

B. Der Senat.

1. Seine Zusammensetzung und Berufung. Bei der Begriin-
dung der Republik wurde die Zahl der Senatoren dureh die an-
gebliche Aufnahme von Plebeiern auf 300 erhoht und diese bis auf
Sulla beibehalten.* Der patrizische Teil vvurde als patres, der ple-
beische als patres con-scripti bezeiclmet, vvesbalb der Senat im ganzen
als patres (et) conscripti angesprochen vvurde. Die fernere Krgtin-
zung fand dureh den Eintritt der hoberen Beamten nach Ablauf

* Die Aufnahme von Plebeiern in den Senat erfolgte walirscheinlich erst
im Laufe des Standekampfes.
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ilires Amtsjahres statt, so daB die Volksversammlung ein mittelbares
Wahlrecht hatte. Die Aufsieht und Erganzung (lectio senatus) stand
urspriinglicli den Konsuln zu. Da die Hitgliedschaft Iebenslanglich
war, entwickelte sicli im Senat eine standige Politik (S. 66). Das
Beclit. den Senat zu berufen (cogere, spiiter vocare), besaBen die
holieren Beamten, d. li. urspriinglick die Konsuln und der Diktator,
spater aucli der Prator und die Volkstribunen.

2 . Seme Befugnisse. Der Senat wurde allinablicli die oberste
Verivaltungs- und Regierungsbehorde (vgl. S. 59), wahrend er in
der Konigszeit nur eine beratende Behorde gewesen war. Seine
Maeht erreichte iliren Ilohepunkt im zweiten Punischen Kriege'; er
entscliied damals iiber die gesamte innere und auBere Politik. Seine
Befugnisse zerfallen in patrurn auctoritas und senatus consultum;
die erstere ist die Bestiitigung eines Beschlusses der Zenturiat-
Komitien, die letztere bezeicbnet alle anderen Senatsbescliliisse.
Diese betreffen besonders: a) das Sakralwesen, b) das Kriegswesen,
c) die Finanzen und dJ die ausivartigen Angelegenheiten.

a) Das Ilecht des Senates erstreckte sicli auf die Aufnalnne
neuer Gottheiten, Vornalime auBerordentliclier gottesdienstlicher
Handlungen, Beaufsiclitigung der Auspikation und des ganzen
Kultus. b) Er verfiigte die Ausliebung der Wehrplliclitigen. Friih
sclion wies er den beiden Konsuln ikren Amtsbereich (provincia)
zu und namentlich wichtig wurde, daB er seit dem zweiten Puni-
sclien Kriege das Keclit besaB, den Feldherren das Kommando zu
verlangern (prorogare). c) Ihm kommt die Verwertung des Ge-
meindelandes (ager publicus), die Entscheidung iiber die Abgabeu
der Provinzen und die Verfugung iiber die Staatskasse (aerarium)
zu; das letztere Recht ist die wesentlichste Grundlage der Senats-
herrschaft. d) Der Senat vertrat den Staat dem Auslande gegen-
iiber, so daB er Gesandte empfing, Boten ins Ausland sehickte,
Ereundschaftsvertrage schloB usw. ^

C. Die Volksversammlungen.

1. Comitia eenturiata. In ihnen kam die Volkssouverdnitdt
zum Ausdrucke, weshalb sie fiir jede offentliclie Handlung berufen
wurden, zu deren Vornahme die Magistrate nicht berecbtigt waren.
Ihre fiinf Befugnisse waren: das Redit der Gesetzgebung, die Er-
klarung eines Angriffskrieges, die Wahl der liocbsten Beamten mit

Z e eh e, Geschichte des Alterturas. 10
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Ausnahme des Diktators, das Provokationsreclit und dic Bestati-
gung der Staatsvertriige; die beiden letzteren sind erst spater hinzu-
gekommen. Die Zenturiat-Koniitien liatten ein aristokratisclies Ge-
priige, da die erste Klasse im Vereine mit den Kittern iiber die
Mehrbeit der Stimmen verfiigte. Alles ging militariscb kurz, obne
Debatte, vor sich. Der Versammlungsort der Zenturien \var in der
Hegel das Marsfeld.

2. Comitia curiata. Sie entscliieden unter dem Vorsitze des
Pontifex Maximus iiber gentilizische Fragen, z. B. den Austritt aus
einem Geschlecbt oder dem Patriziate. Politiscbe Redite liatten sie
seit der Errichtung der Republik nicht mehr. Ilir Versammlungsort
war das Komitium.

Die neue Verfassung bat einen streng aristokratischen Cba-
rakter. Die Patrizier liatten die Entsclieidung im Senat und das
Ubergewicbt in den Zenturien; sie allein konnten zu politiscben,
militariscben und priesterlichen Amtern gelangen und hiiteten das
ungesehriebene Recbt.

II. AuBere Geschichte.
Die Ausbreitung der romiscben Herrschaft iiber Latium und die

angrenzenden Gebiete, 509 bis um .338.

A. Die Kampfe mit den Sabinern, Aquern und Volskern; das
Verhaltnis zum Latiniscben Stammesbunde.

Die Annalen bericbten aus den ersten Jahrhunderten der Re¬
publik zalilreicbe, im einzelnen ganz unsicliere Kampfe mit den
benacbbarten Volkerscbaften, namentlich den Sabinern, Aquern
und Volskern. Diese Kampfe, die als oft wiederholte Grenzuber-
falle ■ aufzufasseii sind, lassen sicb nur in ibrem Ergebnisse er-
kennen: sie hatten eine langsame, aber bestandige Ausbreitung der
romischen Herrscbaft und die friibe Romanisierung dieser Volker-
scbaften zur Folge. tJbrigens beginnt erst um 400 die entscliiedene
Ausbreitung der romiscben Herrscbaft.

Zur Erklarung der Machtentfaltung Roms in alterer Zeit
dienen besonders folgende zwei Umstiinde: 1.) daB den Romern
die Krafte des Latiniscben Stammesbundes zur Seite standen;
2.) daB die Rbmer die Biirger der besiegten Gemeinden zur tlber-
siedlung nacb Rom notigten und dadurch ihre eigene Kraft ver-
starkten.
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Sclion in der Kdnigszeit fiol Kom die Leitung des latinisclien
Bundes zu. Fiir die erstc Zeit der Republik wurde der Vertrag
maligebend, der naeh der Sclilaclit am Kratersee Eegillus (496)
abgesclilossen wurde. Dieser bestimmte ein Biindnis auf dem FuBe
der Gleiehberechtigung (aequum foedus), indem er Commercium,
d. li. Handelsgemeinschaft, und gleichen Anteil an dem Kriegs-
gewinne (Baute und Landereien) zvvischen Rom und dem Bunde
festsetzte. )X

B. Die Kampfe mit den Etruskern.

Zur Zeit der Griindung der rdmisclien Republik stand die
Maclil der Etrusker, die mit den Karthagern das Tjrrhenisclic
Meer beherrscliten., nocli auf ihrem lluhepunlde, so daB der erste
ZusainmenstoB zvvischen beiden zu Ungunsten Roms endete.

1. Der Krieg mit Porsena. Porsena, Lars (d. h. Stadtkonig)
von Glusium, vvollte wohl die Vervvirrung in Rom beniitzen, um
die etruskisclie Macht liber Latium auszudehnen; die Angabe, da.B
er den Krieg zur Wiedereinsetzung des vertriebenen Tarquinius
untemomnien babe, ist vvertlos. Der Krieg ist vielfacli sagenhaft,
da die Komer spater durch Erdieht.ung von Heldentaten (Horatius
Cocles, Mucius Scaevola) den Ausgang fiir sicli riihmlicher ge-
stalten wollten.

Rom wurde erobert und die Komer muBten geloben, das Eisen
nur mehr fiir Ackergerate (niclit auch fiir Waffen) zu verwenden.
Einige Jahrzelinte spater wurden die Etrusker von den Syrakusiern
in einer groBen Seeschlacht bei Kuma besiegt; seitdein gaben sie
ihr Streben nacli der Herrschaft iiber Italien fiir immer auf.

2. Die Kriege mit Veii. Mit Veii* 80 hatten die Komer an-
geblicli vierzehn Kriege zu fiihren, die im ganzen iiber 80 Jalire
dauerten; der letzte soli zehn Jahre (406—396) lang gevviihrt
liaben.

Da die Etrusker im ISTorden damals von den Galliern bedrangt
wurden, \vurde Veii nur von einigen siidetruskischen Stiidten untcr-
stiitzt. Die lange Belagerung der Stadt, die durch maneherlei sagen-
hafte Zutaten ausgeschmiickt ist (tTberflieBen des Albaner Sees
in der trockensten Jahreszeit, Vollendung eines Opfers im Juno-

* Veii lag 11 lem von Rom entfernt und war niclit kleiner als dieses.

10 *
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Tempel zu Veii durch die Komer), fiihrte endlich unter der An-
fiihrung des Diktators M. Furius (Jamillus zur Eroberung Veiis.
In diesem Kriege wurde, da das Heer auch im Winter im Felde
blieb, die Soldzahlung eingefiibrt. Fin Jahrzehnt darauf nalimen
die Komer das gewonnene siidetruskiscbe Gebiet in vollen Kesitz,
wodurch die erste groftere Eriveiterung des romischen Landes er-
folgte.

C. Die Kriege mit den Kelten (Galliern).

1. Eroberung Roms durch die Gallier (387). Auf ihrem Vor-
dringen aus dem Polande kamen die Gallier 61 nach Etrurien und
belagerten Glusium, dessen sicb die Komer annakmen. Infolge-
dessen zogen die Gallier gegen die Komer und sehlugen sie an der
Alia (18. Juli, dies Aliensis) bis zur Vernicbtung; die Stadt, die
damals noch nicbt befestigt war (die „Servianisehe“ JVLauer stammt
wolil erst aus der Mitte des 4. Jahrk.), ward erobert und zum
Teile niedergebrannt, nur das Kapitol wurde behauptet. Auf die
Kachricht, dah andere Volker in ihr Gebiet eingefallen seien, zogen
die Gallier gegen Bezalilung von 1000 Pfund Goldes ab. Es ist
der schwerste Sclilag, den Kom je erlitten bat.02

Gleicbwobl hat die Uberlieferung aucb diesem Kriege eine fiir
die Komer gunstige Wendung gegeben. Darnach wurden die Gallier
von (Jamillus 03 vertrieben, in einer Sclilacht besiegt, ihr Anfiihrer
Brennus getotet und das gezahlte Gold ihnen wieder abgenommen.

Dem Driingen der Fiihrer der Plebs, nach Veii zu iibersiedeln,
trat Camillus erfolgreich entgegen; Kom wurde in Eile, dalier un-
regelmahig und unschon, wieder aufgebaut.

2. Spatere Kampfe mit den Galliern. Koch wiederholt ver-
suchten die Gallier, sich in Latium festzusetzen, jedoch ohne Er-
folg. Die Dberlieferung berichtet die sagenhaft ausgeschmiickten
Zweikampfe des T. Manlius Torquatus und M. Valerius Corvus,
welche fiir die Komer riikmlich ausgingen. Im Jahre 33-1 schlossen
sie mit den Galliern Erieden.

Ergebnis. Die Kampfe mit den Galliern waren die eigentliche
Kriegsschule fiir die Komer. Wie die Athener nach der Abvvehr der
Perser, gingen sie jetzt zur Errichtung einer machtigen Bundes-
genossenschaft iiber, deren Bildung durch den letzten Krieg mit
den Latinern voriibergehend in Frage geste! It wurde.
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D. Der letzte Latinerkrieg, 340 bis 338.

Wie in Athen (S. 83), entwickelte si oh auch aus der romischen
Hegemonie iiher Latium natnrgemaB eine Herrschaft, so daB die
Latiner sich iiber Verletzung des Vertrages beschvverten nnd die
Waffen gegen Ron\ ergriffen. Da die Latiner den Romern durcbans
gewachsen waren, bedurfte es der strengsten Mannszucbt und des
groBten Opfermutes seitens der Romer, bei denen damah T. Man-
lius Torquatus und P. Decius Mus besonders hervorragten. Der
erstere lieB seinen eigenen Sohn hinrichten, weil er sich gegen
seinen Befehl in einen Zweikampf mit einern Latiner eingelassen
hatte; der letztere entschied durch seine freiwillige Todesweibe *
die Schlacht am Vesuv zugunsten der Romer. Der Latinische Bund,
dem die Romer ihre Machterweiterung zum Teile verdankten,
wurde aufgelost, die einzelnen Stadte verscbieden behandelt; einige
erhielten das rbmische Biirgerrecht, andere wurden untertanig oder
blieben unabhangig.**

Gleichzeitig unterwarfen die Romer die Volsher und schlossen
mit Ca-pua, der groBten Handelsstadt Mittelitaliens, sowie mit den
Kampanern, die Schutz gegen die mit ihnen verwandten Samniten
suchten, ein inniges Biindnis.

III. Imiere Geschichte.

Die Fortentwicklung der Verfassung (Standekampf).

Der Hauptinhalt der folgenden Geschichte ist der Stiinde-
hampf, d. h. das erfolgreiclie Bestreben der Plebeier, zuerst Rechts-
schutz gegen die patrizischen tTbergriffe und dann auch politische
Gleichberechtigung mit den Patriziern zu erringen. Leider sind
wir iiber den Gang der Entivicklung schlecht unterrichtet, da
unsere Hauptquelle Livius (II—X) die Ereignisse in der Fširbung
der nachgracchischen Zeit darstellt (S. 134).

* B<'i der Devotion wurde der devotus nicht geradezu geopfert, 8ondern
den unterirdischen Gottern ill)erantwortet.

** Die Romer betrieben in den fruheren Jahrhunderten die Aufloaung der
italischen Stamme und vernichteten, vertrieben, verpflanzten infolgedessen einige
Millionen Bewohner Italiens.
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A. Gesehiehtlicher Teil.

I. Vom Beginne des Standekampfes bis zum Ende des Dezemvirats, 494 bis 449.

a) Die Einsetzung des Volkstribunats (angeblicli 494);
Coriolan. Zur politischen Rechtlosigkeit der Plebs war ein scliwerer
sozialer TTbelstand gekommen. Die Zerriittung des Staates beim
Sturze des Konigtums liatten namlich mehrere benachbarte Volker-
schaften zu Angriffen auf Rom beniitzt, wodurch gerade die Tdeinen
plebeischen Bauern hart getroffen worden waren. Weil sicli die
Burger iiberdies selbst ausriisten muBten, waren sie in Schulden
geraten (der ZinsfuB war auch in Rom sehr hocb) und den Bestim-
mungen des amBerst strengen Schuldrechtes, wonach der Schuldner
und seine Angeborigen Sklaven des Glaubigers wurden, preis-
gegeben (S. 65). Da der Senat die Beschwerden der Pleboier ab-
wies, verlieBen sie Bom und begaben sicli auf den Ileiligen Berg
in der Absicht, aus Rom auszuwandem (erste secessio plebis). Run
sahen sicli die Patrizier zu Unterhandlungen genotigt und muBten
den Plebeiern folgende Zugestdndnisse einraumen: 1.) Bewilligung
einer Amnestie; 2.) Beseitiguing der driickendsten Schuldgesetze;
3.) Einsetzung plebeischer Schutzbeamten (tribuni plebis), denen
zwei aediles plebei als Gehilfen untergeordnet wurden; 4.) Berecb-
tigung der Plebeier, sich nacb Tribus zu versammeln und Be-
schliisse zu fassen (concilia plebis).

Vergebens versuclite bald darauf, wie bericlitet wird, Coriolan64
gelegentlicb einer Idungersnot, den Plebeiern gegen dasVersprecben,
ihnen auf Staatskosten billiges Getreide zu verabfolgen, das Tri-
bunat zu entreiBen. Von der Plebs zum Tode vcrurteilt, inuBte er
fliehen und starb im Auslande. Die Erzahlung stammt iibrigens
wohl erst aus dem 4. Jahrh.

b) Das Dezeinvirat (451 und 450)- Zehn Jalire lang beant.rag-
ten die Tribunen die Aufschreibung der Cesetze, die, bisher miind-
lich fortgepflanzt (S. 64), von den patrizischen Magistraten nacb
Willkiii ausgelegt werden konnten. Endlich gaben die Patrizier
nach und willigten in die Wahl von zebn Mannern (decemviri con-
sulari imperio legibus scribendis), unter gleicbzeitiger Einstellung
der Wahl von Konsuln und Tribunen.

Die Dezemvirn des Jalires 451 stellten zebn eherne Gesetzes-
tafeln auf dem Forum auf. Zum Abscblusse desWcrkes wurden fiir
das nacbste Jabr abermals Dezemvirn gewaldt; sie fiigten noch
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zwei Gesetzestafeln liinzu. Aber die Dezemvirn des Jahres 450,
deren Haupt der stolze Appius Claudius war, miBbrauchten ihr
Amt, verletzten die Gesetze und traten am Schlusse des Jalires
nicht zuriiek. Al s Appius Claudius Verginia, die Tochter eines
Biirgers, einem seiner Klienten als Sklavin zusprach und der Yater,
um ihre Ehre zu retten, sie mit eigener Hand totete, brach die
Revolution aus. Abermals zogen die Plebeier auf den Heiligen
Berg (zweite Sezession) und wieder rnuBten sicli die Patrizier zu
Zugestandnissen h erbei 1 a ssen.

Kachdem die Dezemvirn ihr Anit niedergelegt hatten (Appius
Claudius starb im Gefangnisse), vermittelten die beim Volke be-
liebten Konsuln L. Valerius und M. Iloratius einen Ausgleic\
dessen. Bestimmungen wir aber nicht kennen.

Hiemit war die bleibende Grundlage des romischen Rcchtes
geschaffen85 und das StrafausmaB der Willldir der Richter entzogen.

2. Vom Sturze des Dezemvirats bis zur Durchfiihrung der vollen Gleichberechtigung
O 449 bis 300.

Die Patrizier versuchten den Bestrebungen der Plebeier durch
mancherlei Auslcunftsmittel entgegenzutreten; die rvichtigsten
waren: 1.) Gewinnung eines Tribunen, da jeder durch sein Veto
die Annahme eines Antrages verhindern konnte; 2.) Weigerung des
Senates, einen VolksbeschluB zu bestatigen; 3.) Einsetzung eines
Diktators; 4.) miBbrauchliche Ausniitzung der Auspizien (Auf-
losung der Volksversammlung infolge angeblicher Wahrnehmung
eines Blitzzeichens); 5.) Einsetzung neuer, patrizischer Amter;
6.) kleinere Zugestandnisse, wie Vermehrung der Tribunen von
zwei auf zehn u. a.

Gleichwohl ruhten die Tribunen nicht, bis die volle Gleicii-
berecMigung der Plebeier mit den Patriziern errungen war. Sie
wurde besonders durch die lex Canuleia, die leges Liciniae und die
lex Ogulnia herbeigefiihrt.

a) Lex Canuleia (445). Sie wurde von dem Tribunen C. Ca-
nuleius und seinen Genossen eingebracht und bestand aus zwei
Teilen: 1.) Z-vvischen Patriziern und Plebeiern sollen rechtsgiiltige
Ehen abgeschlossen werden konnen; 2.) einer der Konsuln soli
aus den Plebeiern gevvahlt werden. Den ersten Antrag muBten die
Patrizier nach hartnackigem Widerstande genehmigen, dem zweiten
wichen sie durch die Einsetzung einer neuen Magistratur aus.
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Bisher waren bei Mischehen die Kinder dem Stande der
Plebeier verfallen, von nun an folgten sie dem des Vaters. Die
Patrizier bildeten bis daliin nicht nur eine politische, sondern auch
eine streng abgegrenzte religiose Gemeinschaft; sie gestatteten der
Plebs die offentliehe Verehrung der romischen Staatsgotter (jus
sacrorum) nicht. Von nun an konnte auch sie daran teilnehmen.

Hinsichtlich des zweiten Antrages setzten die Patrizier durch,
dah jahrlich ein SenatsbeschluB dariiber entscheide, ob Konsuln
oder Kriegstribunen mit konsularischer Gewalt (tribuni militares
consulari potestate) gewahlt \verden' soli ten; zu letzterem Amte
erhielten auch die Plebeier Zutritt. Das Militartribunat umfaBte
aber nicht die ganze Konsulargewalt, da fiir die Vornahme des
Zensus ein eigenes patrizisches Amt, die Zensur, eingefiihrt wurde
(443 oder 435). -V

b) Leges Liciniae (367). Die Tribunen C. Licinius Štolo und
L. Sextius Latemnus setzten nach zehnjahrigem Kampfe unter
Vermittlung des M. Furius Gamillus drei Rogationen durch; von
diesen sollten zwei die Kot der armeren Plebeier lindem, die dritte
den Ehrgeiz der reicheren befriedigen. Sie lauteten: 1.) Die Schul-
den sollen nach Abzug der bereits gezahlten Zinsen in drei gleichen
Jahresraten getilgt werden; 2.) jeder romische Burger soli Anteil
an dem durch Eroberung gewonnenen Gemeindelande (ager publi-
cus) erhalten, keiner aber mehr als 500 jugera gegen eine geringe
Abgabe okkupieren diirfen ;* 3.) es sollen wieder Konsuln gewahlt
und einer von ihnen den Plebeiern entnommen Berden. Als die Pa¬
trizier die Annahme dieser Rogationen nicht mehr hindern konnten,
trennten sie von der Konsulargewalt die biirgerliche Gerichtsbarlceit
ab und setzten hiefiir die ihnen vorbehaltene Prdtur ein (367).
Auch wurde damals zur prachtigeren Eeier der groBen Festspiele
(ludi Romani) die kurulische Adilitdt, ein patrizisches Amt, ein-
gefiihrt.

Kach der Wahl des L. Sextius zum Konsul erhielten die Ple¬
beier allmahlich auch Zutritt zu den ubrigen biirgerlichen Amtern.

c) Lex Ogulnia (300). Zuletzt wurde die Gleichberechtigung
auch auf religiosem Gebiete hergestellt, indem durch die Tribunen
Q. und Cn. Ogulnius den Plebeiern die politisch einfluBreichen

* Diese Bestimmung gehSrt wahrscheinlieh erst der Zeit unmittelbar uacls
dem zweiten Punisehen Kviege au; frfiher war namlich das eroberte Gebiet stets
an Biirger und latinische Kolonisten aufgeteilt worden,
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Kollegien der Pontifices und der Auguren zugdnglich gemacht
wurden. Rur die Stellen des Rex sacrorum, der Flamines, Fetiales
und der Salier, die bedeutungslose Ehrenamter waren, blieben stets
den Patriziern vorbehalten.

Charakter und Ergebnis des Standekampfes. So envuchs
aus der Gemeinschaft der Gescblechter die Gemeinde mit wesent-
licli gleichen Rechten aller Burger (S. 140). Der Standekampf ist
ein schones Beispiel dafiir, wie ein politisch rechtloser Stand auf
gesetzmaBigem Wege, durch Ausdauer und Einigkeit, seine Stel-
lung verbessern kann. Die Erreichung ihres Zieles wurde den Ple-
beiern besonders durcb die viden Kriege erleichtert, da diese die
Patrizier notigten, jenen immer wieder entgegenzukommen (Ein-
wirkung der auBeren Politik auf die innere).

Die Plebeier besaBen nun volle Gleichberechtigung mit den
Patriziera, ja sie waren insofern besser daran, als das Volkstribunat
und auch eine Konsulstelle ihnen unbedingt, vorbehalten waren. Die
Hebung der Volkskraft durch die Sicherung des freien Grund-
besitzes im Gegensatze zu Sparta (Heloten) und. der Ausgleich
der Gegensatze durch die Licinischen Gesetze waren die Vorbedin-
gungen fiir die weiteren Eroberungen der Homer.

B. Systematischer Teil.
I. Die Magistraturen.

t)ber die Magistratur im allgemeinen. Unter Magistratur
(magistratus) verstanden die Romer das ordentliche politische Amt
und auch den Inhaber dieses Amtes, das unbesoldet und in der Regel
einjahrig war. Da damals die biirgerliche und die militarische Lauf-
bahn (Beamten- und Offiziersstellen) ebensowenig getrennt waren
wie die Yerwaltung und die Rechtspflege,* waren die Befugnisse
der Magistrate ausgedehnt. Ihre Ehrenzeichen waren die Liktoren
mit den Fasces,-der Amtsstuhl (selia curulis) und der Purpursaum
auf der weiBen Toga (toga praetexta).

Die wiehtigeren einzelnen Magistraturen. Da das Konsulat,
die Diktatur, das Reiterfiihreramt und das Konsulartribunat bereits
besprochen worden sind, bleiben noch die Zensur, Quastur, Pratur,
Adilitat und das Volkstribunat zu erortern.

* Verwaltung und Rechtspflege waren im ganzen Altertume nieht getrennt;
die politische und die militarische Laufbahn wurden erst in der spateren Kaiser-
Zeit gflnzlich voneinander goschiedon.
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a) Die Zensur. Ilire Bedeutung ist im Lanfe der Zeit so gc-
stiegen, daB sie nach dem Eingelien der Diktatur als das hochste
Amt galt66 und tatsachlich unverantwortlich war. Die beiden Zen-
soren wurden auf 18 Monate gewah.lt, ihre Amtshandlungen galten
jedoch fiir fiinf Jahre. Ihre wichtigsten drei Befugnisse waren:

1.) Die Auf stellung der Biirg er liste (eensus
populi). Bei der Vornahme des Zensus muBten die Burger das
gesamte steuerpftichtige Vermogen angeben. Die Zensoren wiesen
den Burgern die Stellung in den Servianischen Klassen und die
Tribus zu; von dieser Stellung hing die Steuer- und Wehrpflickt
sowie das Stimmrecht der Burger ab. 2.) Die A u f s t e 11 u n g
der Senatsliste. Sie zerfallt in die Revision der Senatsliste,
das heiBt die Ausscheidung umvurdiger Senatoren, und in die Er-
gdnzung der Liicken, die, soweit die hoheren Wiirdentrager nicht
ausreichten (S. 144), der Willkiir des Zensors uberlassen war.
3.) Finanzielle Rechte. Mit Ausnahme der Staatskasse
unterstand den Zensoren das ganze bewegliehe und unbewegliche
Staatsgut; sie verpachteten die Staatslandereien und vergaben die
Staatsbauten. Weitaus die meisten groBen Staatsbauten der Re¬
publik, z. B. die StraBen, waren ihr Werk.

b) Die■ Qudstur. Die Quastoren waren entweder stddtische oder
Feldherrn-Qudstoren. Die ersteren waren Untersuchungsrichter,
untergeordnete Beamte der Konsuln, an deren Statt sie die Straf-
gerichtsbarkeit ausiibten. Schon friihe hatten sie auch die AufsicM
uber die Staatskasse und besorgten die Einhebung der Steuern. Die
Eeldherrn-Quastoren waren die Geliilfen der Oberfeldherren; ihnen
lag besonders die Venvaltung der Kriegskasse ob.

c) Die Prdtur. Dem Prator kam die Zivilrechtsprechung unter
Privaten, d. h. die Entscheidung liber Rechtsstreitigkeiten, zu.
Urspriinglich gab es nur einen Prator, der als praetor urbanus
bezeichnet wurde; bald nach der Mitte des 3. Jahrh. wurde ein
zweiter Prator zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen ETicht-
Biirgern oder einem Burger und einem ETicht-Biirger gewahlt, der
in der Kaiserzeit praetor peregrinus genannt wurde.

Der Prator entscliied nicht nur den einzelnen Rechlsfall,
sondern gab auch durch sein edictum grundsdtzliche Rechtsbestim-
mungen (vgl. die Thesmotheten S. 64). X

d) Die Adilitdt. Zu den zwei plebeischen Adilen (S. 150) kamen
im Jahre 367 noch zwei patrizische aediles curules hinzu, so daB
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jabrlich vier Adilen gewahlt wurden; docli bald wurde es tiblicli,
abtvechselnd zwei Patrizier nnd zwei Plebeier zn kurulischen Adilen
zn \vahlen. Eeide Arten von Adilen hatten groBenteils dieselben
Geschafte zn besorgen ; ilire Hauptaufgabe wurde die Veranstaltung
der Volksfeste.

e) Das Volhstribunat. Pen Tribunen kamen besonders folgende
vier Rechte zn: a) J n s a u x i 1 i i, d. h. der einem einzelnen Ple¬
beier erteilte Scliutz gegen die Zufiigimg eines Bnrechtes durcb den
Konsnl; es ist der Ausgangspunkt der tribunizischen Gewalt iiber-
liaupt. j?j Jus intercedendi, das ist Schntz der ganzen
Plebs gegen ein magistratisches Dekret oder einen SenatsbescblnB.
Im Gegensatze zur sonst notigen Einstimmigkeit der Tribunen ge-
niigte Ilir die Tnterzession ein einziger. y) Tu s agendi c um
plebe, d. h. das Recht, die Plebs nach Tribus zu versannneln;
dadurch wurde die Agitation unterhalten. d) S t r a f r e c h t. Die
Tribunen konnten jeden, der sich an der Plebs vergriff, verhaften
und an Geld, ja sogar an Leib und Leben strafen. Spater erlangten
die Tribunen auch das Pecbt, im Senate zu erscbeinen und in Aus-
nahmsfallen ihn sogar zu berufen.

Durcb das Tribunat fand die IJnzufriedenbeit der Plebs ge-
setzlicben Ausdruck, es verhinderte die Tyrannis und, solange es
innerbalb gewisser Scbranken blieb, die Revolution, gab auch den
vdchtigsten AnstoB zur Portentwicklung der Verfassung. Es zeugt
fiir den gesunden politischen Sinn und die stramme Zucht der
Pomer, daB das Tribunat trotz der Enveri etzl ichkeit und Unver-
antwortlichkeit seiner Inhaber so lange nicht ausartete^

2. Die Volksversammlungen.

a) Die Zenturiat-Komitien. Sie erfuhren, ahnlich wie die
Solonische Verfassung (S. 68 und 84), wahrend und nach dem
Standeknmpf eine Emgestaltung in demolcratischem Sinne. Die
wichtigste bieher gehorige Bestimmung war, daB jeder Elasse
70 Zenturienstimmen zugewiesen vvurden, wodurch das Bber-
gewicht der PeicberenJbedeutend herabgedriickt ward.

b) Die Tribut-Komitien. Von den plebeischen Sonderver-
sammlungen nach Tribus sind die patrizisch-plebeischen Tribut-
Komitien zu unterscbeiden, die im Laufe des Stiindekampfes ein-
gericbtet wurden. Ilir Ausgangspnnkt war die Bestimmung, daB
jeder grundbesitzende Burger in einer Tribus eingetragen sein
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muBte; ilire Anžah! wurde allmahlich auf 35 erhoht. Doch waren
schon friiher auck diejenigen Burger, die keinen Grundbesitz
hatten (aerarii), mit EinschluB der Armsten (capite censi) und
der Freigelassenen (libertini), d. h. der Sohne und Enkel von frei-
gelassenen Sklaven,* in die Tribus aufgenommen, jedoch auf die
vier stadtischen beschrankt worden. Seitdem umfaBten die Tribus
alle Burger.**

Die Bedeutung der Tribut-Komitien nahrn immer mehr zu, da
ilinen die Gesetzgebung zum weitaus groBten Teile zufiel.

Ergebnis. Da die Kuriat-Komitien politisch bedeutungslos
waren, die Zenturien in demokratischem Sinne umgestaltet wurden
und die Tribut-Komitien an sich einen demokratischen Charakter
hatten, endete der Standekampf mit dem Siege der Demokratie.
Doch wurde das romische Staatswesen niemals eine Demokratie
nach Art der athenischen. Denn die Magistrate hatten stets eine
bedeutende Macht (S. 153), die Amter blieben, da sie unbesoldet
waren und die Adilitat groBe Auslagen verursachte, bloB den Rei-
cheren zugiinglich (S. 84), die Volksversammlung konnte nur unter
Leitung und auf Antrag des hiezu berechtigten Magistrates Be-
schliisse fassen, der groBte Teil der Burger lebte zerstreut auf dem
Bande und die stadtische Menge war bedeutungslos, da sie auf
vier Tribus beschrankt war. Polybius sieht dalier in der romischen
Staatsordnung eine Mischung von Monarchie, Aristokratie und
Demokratie. '

V. Ausbreitung der romischen Herrschaft iiber die ganze
Halbinsel, 3158 bis 265.

A. Die Samnitenkriege, 327 bis 290.

1. Das Verhaltnis der Machtmittel. An VoUcszahl waren die
Samniten67 den Romern mindestens gewachsen, dagegen standen sie
ihnen an politischer Organisation und militčirischer Ausbildung
nach. Denn sie hielten noch an dem lockeren Gauverbande (S. 140)

* Die Urenkel \vurden schon zu den Freien (ingenui) gerechnet. Da sich
in einer stadtischen Tribus mchr Burger befanden als in einer landlichen, war die
einzelne Stimme in den ersteren weniger wert.

** Die Verschiedenheit der Rechte der Burger in den Zenturiat- und Tribut-
Komitien erinnert an den Untersehied, der bei uns beziiglich des Wahlrechtes der
Biirger fiir den Landtag und Reichsrat besteht, so-wie an die Einrichtung der
Wahlkorper fiir die Gemeindewahlen.
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fest, demzufolge sie erst im Kriege einen gemeinsamen Fiikrer ein-
setzten, und konnten sick liinsicktlich der Bewaiinung und Taktik
mit den Romern nicht messen. Es waren zwei fast gleich starke
Gegner, daher wecliselte der Erfolg wiederholt.

2. Die Ursache. Die Komer standen nack der Auflosung des
Latinerbundes und dem Abscklusse des Vertrages mit den Kam-
panern an der Spitze einer maclitigen Eidgenossensckaft, die im
Vordringen iiker Kampanien begriffen war. Anderseits katten
bereits die Samniten begonnen, sick iiber Kampanien und Lukanien
auszubreiten (S. 129) ; ein ZusammenstoB zwiscken beiden war
somit unvermeidlick.

3. Der erste Krieg mit den Samniten (327—304) . Der Krieg
brack aus, als Keapolis, das allein nock in Kampanien von den
Romern unabkangig war, in die romiscke Bundesgenossensckaft
aufgenommen wurde. Die Kriegssckauplatze waren besonders Apu-
lien und Kampanien, um deren Besitz es sick kandelte. Das ker-
vorragendste Ereignis im Eelde war die EinschlieBung eines romi-
schen Heeres in den Kaudinischen Pdssen (furculae Caudinae).
Die Konsuln lieJBen sick lierbei, den Samniten einen billigen
Erieden zu gewiikren, dock mulite das romiscke Heer unter dem
Jocke abzieken. Da der Senat den abgescklossenen Vertrag nickt
bestatigte, wurde der Krieg fortgesetzt. Eiir die Komer war be¬
sonders gunstig, dak sick nun die Apulier und Lukaner an sie
anscklossen, was sie zur Anlegung der Kolonie Luceria im Riicken
der Samniten beniitzten.

Im Laufe des Krieges traten die Etrusker als Bundesgenossen
der Samniten auf den Sckauplatz, wurden aber von den Romern
nach zwei glucklichen Eeldziigen zum Erieden genotigt. Kackdem
kierauf die Samniten wiederkolt besiegt worden waren, baten sie
um Frieden, den die Romer gegen Gebietsabtretung gewiikrten.

Da sich bis zum Ende des Krieges die Umbrer und mekrere
sabellische Volkersckaften an die Romer anscklossen, war deren
Gebiet bedeutend erweitert. Sie sickerten es durck Kolonien, d. k.
Festungen mit romiscken Biirgem, die im politiscken Verbande
mit Rom blieben (Gegensatz zu den grieckischen Kolonien). V

4. Der zweite Krieg mit den Samniten (298—290). Der
Krieg, dessen Veranlassung wir nickt kennen, wurde fiir die Romer
gefahrlich, als sick die Etrusker, Gallier und TJmbrer an ikre Feinde
anschlossen. Dock schlugen sie die Samniten und Gallier, wakrend
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die Etrusker iind (Jmbrer zum Schutze Etruriens abgezogen waren,
in der blutigen Schlacht bei Sentinum (295), wo der Konsul
F. Veduti Mus (der Solin) durch seine Todesvveihe den Komern
den Sieg verschafft haben soli. Wahrend die Samniten weiter-
kampften, griindeten die Komer Venusia, worauf der Konsul
M’ Curius Dentatus den Krieg beendete.

Die Samniten irmbten abermals Gebietsteile abtreten, behielten
aber ihre Selbstdndigkeit. Die Komer vollendeten die Unterwerfung
der Sabiner und brachten bis zum Jahre 280 ganz Etrkrien in Ab-
hangigkeit. Die Gallier machten nnnmelir Einfalle in die Balkan-
halbinsel, da sie weitere Kampfe mit den Komern fiir aussichtslos
hielten.

Ergebnis. Die romische Bundesgenossenschaft erstreckte sich
nunmehr iiber ganz Mittelitalien.

O B. Der Krieg mit Tarent und Pyrrhus, 282 bis 272.

1. Die Ursaehe und Veranlassung-. Die Ursacke war das ]VliJ3-
trauen Tarents gegen Kom, das durcli die Anlage von Venusia
Tarent nabegeriickt war, die Veranlassung, dab die Komer dem
ITilfegesuche der griechischen Kolonie Thurii gegen die sabellisclien
Lukaner Eolge gaben und die Stadt besetzten. Deslialb griffen die
Tarentiner eine romische Elottenabteilung an, als sich diese mit
Verletzung eines alteren Vertrages, demzufolge romische Kriegs-
schiffe nicht iiber das Vorgebirge Ladnium hinausfahren sollten,
Tarent naherte, und entrissen Thurii den Komern. Als eine romische
Gesandtschaft, die Genugtuung verlangen solite, in roher Weise be-
schiinpft wurde, erklarten die Komer den Krieg. Tarent, die grobte
und reichste Industrie- und ITandelsstadt Unteritaliens, konnte
zwar iiber 30.000 Alann aufstellen und fand Bundesgenossen an
den Lukanern und Samniten, war aber trotzdem der romischen
Maclit nicht gewachsen, zumal da in der Stadt infolge des Keich-
tums Verweichlichung herrschte (S. 70).^^"

2 . Der Verlauf des Krieges. AVeil die ersten Zusammenstobe
mit den Komern ungliicklich ausfielen, wandten sich die Tarentiner
um Ililfe an den kiihnen und ritterliclien KonigFgrrhus von Epirus,
einen der beriihmtesten ITeerfiilirer aus der Zeit der Epigonen; 08
dieser landete mit 20.000 Mann Fubvolk, 3000 Keitern und einigen
Kriegselefanten in Italien. So Icam es zum ersten ZusammenstoBe
Roms mit der griechischen Phalanec und entwiekelt sich allmiihlich
eine allgemeine Geschichte des Altertums.
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Die Eomer griffen Pyrrkus, der sich mit tarentinischen Hilfs-
truppen verstarkt liatte, bei Ileraklea (280) trn, wurden aber ge-
scblagen undmubten Unteritalien raumen. Pyrrlius zog nun nacli
Latium, kehrte aber in der Ealie Koms um, weil die Eomer daselbst
cin neues Heer aufstellten. Im folgenden Jahre eroffnete Pyrrhus
den Peldzug mit einem Angriff auf Apulien, zn dessen Sckutze die
Eomer kerbeizogen; sie wurden jedocb bei Ausculum (279, Todes-
weike des F. Decius Mus, des Enkels) von Pyrrhus mit grobem
eigenen Verluste besiegt. Zwar leiteten jetzt die Eomer Unter-
bandlungen ein, doeli kam der Eriede, zu dessen Abschlusse Pvrrkus
den gewandten Cineas nacli Eom sandte, nicht zustande, weil die
Eomer Unteritalien nicht aufgeben Avollten. liieranf folgte Pvrrhus
dem Ililferufe der Syralcusier gegen die Karthager und fuhr nacli
Sizilien hiniiber.

Walirend Pvrrhus den Ilarthagern fast alle sizilischen Be-
sitzungen entrili, dann aber, \vegen Zwistigkeiten von seinen Bundes-
genossen verlassen, nach Unteritalien zuriickkehrte, liatten die
Eomer die Samniten bedrangt und sicli mehrerer Stadto in Luka-
nien und bei den Bruttiern bemachtigt. Als Pyrrkus die Eomer
bei Maluentum, spiiter Beneventum genannt, angriff, wurde er ge-
schlagen und zog sich nach Tarent zuriick (275). So siegte die
Kraft und Ausdauer der Eomer iiber das Talent eines einzelnen.
Pyrrhus, dem die Beliarrlichkeit fehlte, riiumte hierauf Italien,
lieJJ jedoch eine Besatzung in Tarent zuriick; wenige Jalire darauf
fand er in einem Strabenkampf in Argos den Tod.

Ergebnis. Die Eomer unterwarfen nun ganz Unkeritalien samt
Tarent. Die griechischen Stadte wurden unter Anerkennung ihrer
Antonomie romische Bundesgenossen und bildeten die Grundlage
der romischen Seemacht (socii navališ). Jetzt schlob sich aucli
Samnium der romischen Bundesgenossenschaft an.

C. Die letzten Kampfe um die Herrsehaft iiber die ganze
Halbinsel, 269 bis 265.

In den folgenden Jaliren bezwangen die Eomer einen Auf-
skand der Samniten, in deren Gebiet sie die Ilolonie Beneventum
anlegten, unterwarfen Picenum und eroberten Kalabrien. wodurch
ihre Herrsehaft iiber die ganze Halbinsel bis zum Arnuš und Asis
ausgebreitet wurde.
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Ursachen der raschen Ausbreitung der romischen Herr-
schaft. Rom verdankt seine groBartigen Erfolge nicht so sehr dem
Verdienste einzelner groBer Manner (T. Manlius Torquatus, Ca-
millus, die Decier, M.’ Ourius Dentatus usw.), auch nicht einem
begeisterten Aufschivunge, wie die Griechen in der Zeit der Perser-
kriege, sondern auBer den S. 146 angefiihrten besonders folgenden
Umstanden: 1.) der zielbevvuBten und entschiedenen Politik des
Senates, der dem Cineas wie- eine Versammlung von Konigen er-
schien; 2.) der Kraft, Besonnenheit und soldatisehen Tiichtigkeit
der romischen Biirger; 3.) der Anlage zahlreicher Koloiden und
StraBen. Von diesen ist die alteste die via Appia (nach Capua),
die allinahlich bis Brundisium verlangert wurde.

D. Die Kultur.

1. Das Heervvesen. Die Grundlage fiir die Entwicklung des
Heerwesens blieb die Servianische Reform, die aber bereits folgende
Anderungen erfahren hatte: a) die Aufstellung der Truppen er-
folgte nicht mehr nach dem Zensus, sondern nach dem Dienstalter;
b) als Schlachtordnung diente danaals nicht mehr die Phalanx,
sondern die Manipularstellung; c) seit den Kriegen mit den Galliern
\varen Anderungen in der Beioaffnung vorgenommen worden.

a) Die Legion bestand in der Regel aus 4200 Mann FuBvolk
und 300 Reitern. Das FuBvolk war in drei Reihen hintereinander
aufgestelit, die hastati, principes und triarii hieBen; die dritte
Reihe bildeten die Dienstaltesten. Die Reiterei stand aut deri beiden
Fliigeln. Da zu den romischen Biirgern eine etwas groBere Zalil
von Bundesgenossen hinzukam, ziihlte ein konsularisches Heer von
zwei Legionen ungefahr 20.000 Mann.

b) Jede der drei Reihen war in zehn Manipeln geteilt, die bei
den ersten zwei je 120, bei den Triariern 60 Mann stark waren.
Die einzelnen Manipeln waren durch Zwischenraume voneinander
getrennt und schachbrettformig (quincunx) aufgestellt. Die 1200
Leichtbewaffneten (velites), die nicht in Manipeln geteilt waren,
wurden den iibrigen Truppen beigegeben. Im Gegensatze zur Pha-
lanx (S. 102) war die Manipularordnung, deren Einfiihrung dem
Camillus zugeschrieben wird, durch ihre leichte Mandvrierfahig-
keit ausgezeichnet und forderte die Tapferkeit des einzelnen melir
heraus.
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c) An Stelle der alten StoBlanze (hasta) trat fiir den Fern-
kampf bei den ersten zwei Reihen ein Wurfspiefi (pilum), mit dem
Schild und Panzer durclibohrt werden konnten. Fiir den Rahkampf
diente das kurze Sclrwert.

2. Die Verwaltung Italiens. Die Romer stiitzten dieVerwal-
tung ilires Gebietes auf die Stddte (civitates = nčAeig), deren
Zalil mit der Ausbreitung der romischen Herrschaft auch im In-
nern der Halbinsel zunahm, \vodurch die Gauverfassung allmalilich
beseitigt wurde. Den civitates wurde das umliegende bauerliche
Land zur Verwaltung und Rechtspflege zugeteilt, so daB die Be-
amten der Stadte auch Reichsbeamte \varen. Rach ilirer verschie-
dene.n Stellung zu Rom unterschied man: a) Stadte mit romischem
Biirgerrecht und b) Bundesstadte; die ersteren zerfielenj je nacli-
dem sie das volle oder ein bescliranktes Biirgerrecht hatten, in
romische Burgerlcolonien und Munizipien.

a) Die romischen Burgerlcolonien. Sie wurden von Staats wegen
zur Sicherung neu gewonnenen Gebietes, also aus militdrischen
Riicksichten, angelegt. 00 Die Kolonisten blieben romische Burger
mit allen Rechten und Pflichten (vgi. die Kleruehien, S. 90).

/?) Die Munizipien. Ilire Bewohner hatten das commercium
und conubium mit Rom, aber nicht das jus suffragii und jus hono-
rum, trugen daher hauptsachlich nur die Lasten (munera) der
romischen Burger. Die Geschichtschreiber nennen diese Stadte
civitates sine suffragio. Sie unterstanden dem romischen Prator,
der als seine Stellvertreter praefecti jure dicundo dahin entsandte,
weshalb diese Gemeinden auch praefecturae genannt wurden. Rach
und nach erhielten sie das volle romische Biirgerrecht.

b) Die Stellung der Bundesstadte war durch einen Vertrag
geregelt, der ilire Selbstdndigkeit anerkannte und das Mali ihrer
Leistungcn, Stellung von Ililfstruppen oder Schiffen, bestimmte.
Die iiltesten Bundesgenossen waren die Latiner und die von diesen
gegriindeten latinischen Kolonien.

Iloms Stellung als Oberhaupt Italiens. Italien bildete keineu
einheitlich verwalteten Staat in unsereni Sinne, sondern die Stadt
Rom stand an der Spitze eines Bundes von hauptsachlich stadti-
schen Gemeinden. Dem Haupte war die auBere Politik, der Ober-
befehl im Kriege, die Aufrechterlialtung des Friedens zwisclien
den einzelnen Stiidten sowie die Schlichtung der inneren Streitig-
keiten vorbehalten. Das unmittelbar romische Gebiet umfaBte

Z e oh e, Geschichte des Altertums. 11
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ungefahr einViertel des ganzen Landes. Kom liat die Bundesgenossen
durcli Forderung von Truppen und Kriegsschiffen riicksicbtslos
ausgeniitzt, niemals aber ilmen einen Tribut auferlegt (Gegensatz
zu Athen). Infolge der verschiedenen Stellung der einzelnen Ge-
meinden zu Kom und der dadurcb entstandenen Eifersiichteleien
unter ilmen beherrsckte Kom sie alle um so leicbter (divide et
impera!).

Wie friiber den Latinern, stieg aucli der erweiterten Bundes-
genossenschaft gegenuber die Macht Roms mehr und melir. So wurde
den Bundesgenossen das Redit der Silberprdgung genommen, seit
um den Beginn des ersten Punisclien Krieges Rom zur Silber-
wahrung iiberging; es schloB sicb dabei der attiscben Walirung an
und setzte den Denar der Dracbme gleich (etwa 90 h).*

3. Das Finanz\vesen. a) Die Einnahmen. Solange Rom um
den Besitz Italiens kampfte, muBte es seine finanziellen Krafte bis
aufs auBerste anspannen. Die Einnahmen zerfielen in vedigal (die
Ilaupteinnabme) und tributum. Unter ersterem verstand man siimt-
licbes Einkommen vom S^aai.seigentume, das damals nur im Er-
tragnisse vom ager publicus bestand. Uber das Tributum s. S. 142.

b) Die Ausgaben. Diese betrafen damals hauptsachlich die
Kosten fiir den Kultus, das Bauwesen (StraBen, Wasserleitungen)
und den Sold der Truppen; den IJnterricht iiberlieB der Staat
ganz der Privaterziehung (S. 67).

4. Beschafligung, Sitten und Charakter der Komer. Die
Grundlage der Volkswirtschaft war der Adcerbau, der nebst der
Viehzucht aucb spater allein als des vornehmen Ereien wiirdige
Arbeit galt;70 ITandwerk und Lohngewerbe war hauptsachlich in
den Handen der Sklaven und Ereigelassenen.

Die Komer dieser Zeit zeicbnet groBe Einfadiheit und Redit-
schaffenheit aus; Beispiele hiefiir sind nach der Uberlieferung:
L. Quinctius Cincinnatus, der vom Pfluge \veg in einem Kriege
gegen die Aquer (Mitte des 5. Jabrb.) zur Diktatur berufen wurde;
M. ’ Curius Dentatus, der am Herde Riiben verzebrte, als die Sam-
niten des Eriedensscblusses wegen zu ihm kamen; C. Eabricius, den
Pyrrlius weder durch Versprechungen noch durcli Droliungen fiir
sich gewinnen konnte. Die Einfacbbeit auBerte sicb damals aucb

* Der Denar ist gleich 1/72 des romischen Pfundes (ungefahr '/3 kg).
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im Untarrichicj der \volii nuf die Kenntnis des Lesens, Schreibens
und Kechnens vermittelte; die Gyinnastik bildete keiuen wesent-
licken Teil der Erziehung. Fiir das Staatsleben wurde der romiscke
Jiingling durch den Besuck des Forums und der Gerichtsverkand-
lungen herangebildet.

Im Gegensatze zu dem leicktlebigen Griecken ist der Komer
ernst (gravis) und etwas schtverfallig, iiberaus angstliek in reli-
giosen Bingen, in politiscker Beziehung konservativ nach Bauernart.
Ben Verrat arn Vaterlande, der die griechisehe Geschichte wieder-
bolt befieckt, kennt er kaum. Ein Volk von Helden, verstanden es die
Komer, zu gekorchen und zu befeklen und durck die Aufricktung
eines macktigen und vvoklgeordneten Staates den koken Wert eines
solclien fiir alle Zukunft festzustellen. Bie Kekrseite dieser Eigen-
sckaften ist, dak sie keine Anlage zur Poesie und Kunst besaken;
kierin wurden sie daker vollig von den Griecken abkangig.71 'y'

O Zweiter Abschnitt. Vom Beginne der Punischen Kriege bis zum
Aultreten des alteren Gracchen, 264 bis 133.

Blutezeit der Republik, Ausbreitung der romischen Herrschaft iiber
die Mittelmeerlander.

I. Die Begriinduug der AVeltherrschaft.

A. Kriege im Westen, Rom und Karthago, 264 bis 201.

I. Aus der alteren Geschichte Karthagos.

a) Bie Griimlung Karthagos. Nach der Sage floli im 9. Jakrh.
die Konigstockter Dido aus Tyrus und griindete in der Niike des
jetzigen Tunis Karthago = Neustadt. Bank ihrer vortrefflicken
Lage (in der reicksten Getreidelandsckaft. Nordafrikas, mit dem
besten natiirlichen Ilafen im Golfe von Tunis, gegeniiber Sizilien)
bliikte die Stadt rasch auf und wurde die erste Seemacht im uiest-
lichen Beclcen des Mittelmeeres.

h) Die Ausbreitung der Macht Karthagos. aJ In Afrika. Bie
Karthager dehnten allmahlich ihre Herrschaft iiber die ganze Nord-
kiiste Afrikas von der Westgrenze Cjrenaicas bis iiber die Meer-
enge von Gibraltar kinaus aus. Bie Libver wurden zinspflicktig ge-
macht und landeimvarts die karthagiscke Herrschaft iiber das Gebiet
von Tunis ausgebreitet. Auch die teils von den Phdniziern selbst,
tcils von den Karthagern an der Nordkiiste Afrikas gegriindeten

u



104 Die Humor.

Koloiden wurden untenvorfen; nur TJtiha bewahrte eine gewisse
Selbstandigkeit. Da aber die Kartbager nicht, wie die Komer, den
Kewoimern der eroberten Stadte wenigstens teihveise das kartha-
giscbe Kiirgerrecht verliehen, blieben sie in ihrem eigenen Lande
fremde Eroberer.

j3J AuBerhalb Afrihas. Wie die Pbonizier des kLutterlandes,
legten aucli die Kartbager uberseeische Kolonien an und breiteten
dami ibre Herrsehaft liber Sardinien, Korsika, das ivestliche
Sizilien, einige kleinere Insein des \vestlichen Mittebneeres (z. Ji.
Malta) und das siidliche Spanien aus. Ibr Streben, sich ganz
Siziliens zu bemaebtigen, verwickelte sie in Kriege mit den Griechen
daselbst.

c) Die Kampfe mit den Griechen. Auf Sizilien war die macli-
tigste Stadt das doriscbe Sgralcus, damals neben Atben die grolite
Stadt der Griechen uberbaupt. Es ubernabm die Eiihrung der sizili-
sclien Griechen gegen die Kartbager, als diese im J ahre der Scblacbt
bei Salamis (480) den Kampf mit jenen eroffneten. Diese Kriege, die
mit zwei langeren Unterbrechungen bis zum Eingreifen des Pyrrhus
dauerten, \vurden mit ivechselndem Erfolge gefiihrt, doch beliaup-
tete Syrakus im 4. Jabrb. unter der Anfiibrung des 'i'yrannen
Viongsius des Alteren, eines groben Eeldherrn und Staatsmannes,
dann des tucbtigen und ehremverten Korinthers Timoleon, der
den Tyrannen Diomjsius den Jiingeren gestiirzt batte, das tJber-
gewicbt.* Dagegen versucbte Agathohles, der sicli einige Jahrzehnte
vor Pyrrbus zum Tyrannen von Syrakus emporgescb'wungen hatte,
vergebens, Karthago zu erobern und nach dem Abzuge des Pvrrhus
kam Sizilien, mit Ausnahme der Gebiete von Messana und Svrakus,
in die Ilande der Kartbager.

2. Die inneren Verhaltnisse Karthagos.

a) Die politischen Zustiinde. Die Yerfassung war oligarchisch,
da die reichen Kaufberren den Staat fast unbeschrankt regierten.
Die laufenden Geschafte erledigte der Bat der Altan, der einschlieB-
licb der beiden jahrlich geivalilten Konige 30- Mitglieder zabite.
Die eigentlich entscheidende Behorde aber war die Korperschaft
der IKindert Mdnner, die zur Beschriinkung der koniglichen Gewalt

* Im Gegensatze zur alteren Tyrannis ist die siziliselie eine Militar-
taonarehie; sie liat die Insel vor den Karthagern gerettet.
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eingesetzt worden war; sie bildete die Vertretung der adligen Ka¬
ni ilien, erganzte sich selbst und konnte sogar die Konige mit dem
Tode bestrafen. Das Volk scheint sehr wenig EinfluB gehabt zu
haben. Wie jede Oligarchie, war auch die karthagische sehr eifer-
siichtig auf ihre Macht, sie miBtraute daher dem Volke wie den
Beamten, namentlich einem siegreichen Feldherrn, und scheute sich,
im Kriege die auBersten Anstrengungen zu wagen. Orientalisch war
die grausame Kriegfiihrung, die Aussaugung der Untertanen, die
harten Strafen, die Menschenopfer; alles galt das Geld.

b) Die militarischen Einrichtungen. Karthago war eine See-
macht, die groBte der damaligeu Zeit. Die Landmacht bestand aus
leichten libyschen Reitern, balearischen Schleuderern und auslandi-
schen Soldnern, da die Karthager dem Kriegsdienst abgeneigt
waren. Rom war damals die erste Landmacht.

c) Die finanziellen Verhaltnisse. Wahrend in politischer und
militarischer Hinsieht die Romer den Karthagern entscbieden iiber-
legen waren, iibertraf das Linkommcn des karthagischen Staates das
des romiscben bei weitem. Ereilich muBte im Ealle eines langeren
Krieges die Haupteinnahmsquelle, die Schiffszolle, nabezu ver-
siegen.

So waren Rom, das damals noch iiberwiegend ein Ackerbau-
staat -war, und Karthago, in dem der Handel die wichtigste Rolle
spielte. einander ebenburtige Gegner (vgl. Athcn und Sparta im
Pelopor.nesiscben Kriege).

3. Der erste Punische Krieg, 264 bis 241.

a.) Die Ursache. ISTachdem die Romer ihre Herrschaft iiber
ganz Ttalien ausgedebnt hatten, gerieten sie mit Karthago , auBer
Rom dem einzigen machtigen Staate im westlicben Mittelmeer, in-
folge gegenseitiger Eifersucht in Widerstreit; auch bedurften die
Romer zum Schutze ihrer Kiisten und des Seeverkehrs der ITerr-
schaft iiber die benachbarten Tnseln und Meere. Rom vertrat die
abendldndische, Karthago die orientalische Kultur; die letztere war
bereits von den Griechen stets bekampft worden.

b) Die Veranlassung. Dio Veranlassung zum ersten Punischen
Kriege (punisch der romische Ausdruck fiir phonizisch) bot die
Betuilligung des Hilfegesuches der Mamertiner (vom oskischen
Mamers = Mars) durch die romische Volksversammlung. Diese



16G Die Romcr.

kampanischen Soldner waren aus syrakusischem Diensfe entlassen
worden und hatten sich Messanas bemachtigt; da sie nun von dort
aus Beuteziige unternakmcn, wurden sie von dem syrakusischen
Tleorfiilirer Tliero bekampft und besiegt, worauf ihn die Syrakusier
ziim Kdnige ausriefen. Mit den Karthagern vereinigt, riickte er vor
Messana; als aber die Komer, die gliickiich iiber die Meerenge ge-
kommen waren, ihn und die Karthager schlugen, trat er auf ihre
Seite iiber und blieb ihnen stets ein trener Bundesgenosse. T)er
Schnuplatz des Krieges war hauptsachlich Sizilien, dessen Besifz
fiir eine italische wie fiir eine am afrikanischen Gegengestade herr-
schende Macht von der groBten Wichtigkeit war. j

c) Bcr Verlauf des Krieges. a) Land- und Seekricg auf Si¬
zilien, 26J/.—256. Da die Homer keine groBere Seemacht besaBen,
vrarde der Krieg zunachst zu Lande gefiihrt. Das vdchtigste Er-
eignis war die Einnahme Agrigents, der starksten karthagiscben
Stadt auf der Insel. Weil aber die Karthager ihre Seefestungen
behaupteten, entschlossen sich die Homer zur Erbauung einer
Kricgsflotte; mit bewunderungswiirdiger Tatkraft riisteten sie sie
in 60 Tagen aus. Da die Taktik zur See damals vor allem im tlber-
rudern der feindlichen Schiffe bestand, hatten die Kriegsschiffe viel
mehr "Ruderer als Soldaten (S. 94). Der romische Konsul C. Dui-
lius erfocht bei Myld 260 mit Hilfe der Enterbriicken (corvi) den
ersten romischen Seesieg. Da aber der Landkrieg auf Sizilien keinen
besonderen Erfolg hatte, beschloB der Senat, Karthago in Afrika
anzugreifen. Deshalb fuhr der Konsul M. Attilius Regulus nach
Afrika, von wo jedoch der groBte Teil des Heeres auf Befehl des
Senates sogleich wieder zuriickkehrte.

P) Landkrieg in Afrika, 256 und 255. Kachdem die Versuche
der Karthager, den Frieden zu erlangen, an den holien Eorderungen
der Komer geseheit.ert waren, riisteten sie sich mit aller Kraft und
warben den tiichtigen spartanischen Soldnerfiihrer Xanthippus an.
Dieser siegte bei Tunes, dank seiner tTberlegenheit an Reiterei,
iiber Regulus, der vermutlich in karthagischer Kriegsgefangenschaft
st.arb; die Erzahlung von seinem pualvollen Tode ist erdichtet.

y) Sizilien ivieder der Schauplatz des Land- und Seekrieges,
25k—2Jfl. Die Komer erfochten zivar zu Lande vor Panormus
(Palermo) einen glanzenden Sieg, dagegen scheiterten ihre Ver¬
suche, den Karthagern ihre letzten Stiitzpunkte Drepana und
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Lilvbaum zu entreiBen. Kachdem sie vier groBe Flotten verloren
hatten, entsagten sie dem Seekrieg und.beschrankten sich auf die
Beobachtung der feindlichen Festungen. Auch die Karthager be-
gniigten sich nun mit dem Tdeinen Krieg; diesen leitete der tiichtige
Hamilcar Bar^gs, der die beiden Berge Heirkte und Eryx besetzte,
von wo aus er Streifziige in die Umgegend unternahm.

Da der Senat untatig blieb, entschloB sich eine Anzahl patrio-
tischer Manner, eine neue Flotte zu bauen und sie dem Staate zur
Verfiigung zu stellen. Der Konsul G. Lutatius Catulus schlug damit
die karthagische Flotte bei den Agatischen Inseln (242), worauf der
Friede unter folgenden Bedingungen zustande kam: Die Karthager
muBten auf Sizilien verzichten, die Glefangenen ohne Losegeld aus-
liefern und 3200? Talente Kriegskosten zahlen.'"' 72

Ergebnis. Die Rbmer gewannen die erste iiberseeische Be-
sitzung oder Provinz und brachen das tlbergewiclit der Karthager
zur See; Rom war jetzt neben Agypten die erste Seemacht.

4. Die Ervverbungen der Romer in der Zeit zvvischen dem ersten und zweiten
Punischen Kriege, 241 bis 218.

a) Die Erwerbung Sardiniens und Korsikas. Unmittelbar
nach dem Ende des ersten Punischen Krieges brach in Karthago
Avegen Riickstandes des Soldes ein Soldnerkrieg aus, der mit groBer
Girausamkeit gefiihrt und nur mit harter Miihe von Hamilkar Barkas
unterdriickt wurde (40.000 Soldner lieBen die Karthager von Ele-
fanten zerstampfen). Die Verlegenheit der Karthager beniitzend,
bemachtigten sich die Romer Sardiniens und Korsikas (23Si), be-
schrankten sich aber, wie die Karthager, auf die Besetzung der
Kiistengegenden (zweite romische Provinz).

b) Die Besetzung einiger Punkte Illyriens (= Dalmatien,
Bosnien, Aibanien) . Infolge eines zweimaligen siegreichen Kampfes
gegen die seerdubenschen Illyrier (229 und 219) besetzten die
Romer einige Stadte und Inseln Illyriens, namlich Apollonia,
Epidamnus und Corcyra, und legten dadurch den Grund zur Pro¬
vinz Illyrien, die erst Augustus endgiiltig einrichtete.

Durch diese Kriege wurde die angestrebte Sicherung der
Kilsten Italiens erreicht.

In der romischen Geschichte sind stets attische Talente gemeint.
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c) Die Erwerbung des cisalpinischen Gallien, 225—222. Die
Gallier im Po-Tieflande begannen den Kampf, um dem Vordringen
der Romer Einhalt zu tun. Diese entschieden den blutigen Krieg
durch die Erstiirmung von Mediolanum und sicherten sich den
Besitz der Provinz Gallia cisalpina durch die Anlage der starken
Kolonien Plačentia und Gremona. Es war fiir die Romer sehr
wichtig, dafi Oberitalien bereits m Thren Handen war, als Hannibal
daselbst erschien.

5. Der zweite Punische (Hannibalische) Krieg, 2}8 bis 201.

a) Die Veranlassung.

Zum Ersatze fiir den Verlust Siziliens und Sardiniens begann
Hamilkar Barkas die Eroberung Spaniens, das reich an Bergiverks-
schatzen und tilcMigen Soldaten war. Was er gliicklich begonnen,
setzte nach seinem Tode sein Schwiegersohn Hasdrubal fort, der
Carthago nova griindete und die Eroberungen bis an den Iberus
(Ebro) ausdehnte, sich aber den Romern gegeniiber verpflichtete,
den Ebro nicht zu iiberschreiten. Diese schlossen hierauf ein Biind-
nis mit der Stadt Saguntum. Als Hasdrubal durch Meuchelmord
gefallen wa.r, wurde sein Schwager, der 26jahrige Hannibal, Boms
groBter Feind, vom Ileere zu seinem Nachfolger gewahlt. Schon
als Knaben hatte ihn sein Vater ewigen HaB gegen die Romer
schvvoren lassen. Er war von Jugend auf ans Lagerleben gewohnt,
der Liebling der Soldaten, gleich Alexander dem GroBen iiberaus
killin und besonnen, abgehartet, einer der groBten Feldiierren der
Geschichte, unerschopflich an Kriegslisten aller Art und nicht
minder bedeutend als Staatsmann.73 Als er nach achtmonatlicher
Belagerung Sagunt eroberte und die Karthager seine Auslieferung
verweigerten, erlcldrten die Romer den Krieg. Sie beschlossen, die
Karthager in Spanien und in Karthago anzugreifen; die erstere
Aufgabe erhielt der Konsul P. Cornelius Scipio , die letztere der
Konsul Ti. Sempronius Longus. Hannibals schnelles und erfolg-
reiches Vorgehen vereitelte jedoch diesen Kriegsplan; es ist einer
der groBten strategischen Erfolge, die je errungen worden sind.
Der Ausgang des Krieges muBte iiber das Schicksal des Westens
und Ostens entscheiden; es ist ein iveltgeschichtlicher Krieg ersten
Rangesd*'^'
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b) Der Verlauf des Krieges.

I. Hannibals Siegeszug, 218 bis 216.

1. Der tJbergang iiber die Pyrenaen und Alpen (218).
Nachdem Hannibal seinen Bruder Hasdrubal zum Befelilshaber in
Spanien bestellt hatte, iiberschritt er mit einem fast ganz aus kar-
thagischen Hntertanen (nicht mehr Soldnern) gebildeten Heere den
Ebro und untenvarf die Volkerschaften bis zu den Pyrenaen, die
er nahe ihrem Ostende mit 50.000 Mann FuBvolk und 9000 Rei-
tern iiberstieg. Teils durch Unterhandlungen, teils durcb Kampfe
babnte er sich den Weg durch das siidliehe Gallien. Indem er die
Gallier tauschte und dem Konsul P. Cornelius Scipio zuvorkam,
iiberschritt er bei Avignon die Eh one, iiberstieg unter groBen
Sehwierigkeiten (Feindseligkeiten der Bewohner, Unbilden der
Witterung — es war schon September, — Mangel einer gebahnten
StraBe) in fiinfzehn Tagen die Alpen* und erschien mit noch
20.000 Mann FuBvolk, 6000 Reitern und einigen Elefanten, fiinf
Monate nach seinem Abmarsche von Carthago nova, in Oberiialien,
wo sich mehrere keltische Stamme ihm anschlossen. Die Romer
muBten nun den Krieg defensiv fiihren.

2. Der Krieg bis zum Jahre 216. P. Oornelius Scipio hatte
seinen Bruder Cnaeus mit dem groBeren Teile des Heeres nach
Spanien geschickt, mit dem Reste kehrte er nach Italien zuriick, um
Hannibal entgegenzutreten. Bevor noch der vom Senate zuriick-
berufene Ti. Sempronius Longus eingetroffen war, lieB sich Scipio
mit Hannibal am Ticinus in ein Reitertreffen ein (218), wurde aber
besiegt und schwer verwundet. Der Rest seines Heeres vereinigte
sich mit den inzwischen eingetroffenen Truppen des zweiten Kon-
suls; dieser lieB sich jedoch durch Hannibal verleiten, die ange-
schwollene Trebia zu durchschreiten, und wurde hier vollstandig
geschlagen (218). Die Gallier schlossen sich jetzt allenthalben dem
Sieger an; der Vormarsch nach Mitkelitalien war ermoglicht.

Die beiden KunststraBen, die von Rom aus nach Morden
fiihrten und von denen die westliche damals bei Arretium, die ost-
liche bei Ariminum endete, suchten die Konsuln G. Flaminius und
Cn. Servilius zu decken. Hannibal umging aber die Stellung des
ersteren, zog mit groBen Verlusten nahe der Westkiiste Etruriens

* Es ist unentschieden, ob Hannibal den Kleinen St. Bernhard, den Mont
Ceniš oder Mont- Gen&vre beniitzt hat.
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vier Tage und drei Kadite lang durcli d as uberschivemmte Arnotal
und kam so dem Flaminius in den Riicken. Dieser eilte Hannibal
nach und lieB sich, von ihm in einen tlinterhalt gelockt, noch bevor
sein Kollege hatte zu Hilfe kommen konnen, am Trasimenischen
See in eine Schlacht einin der er vollstandig geschlagen
wurde und den Tod fand.75 Etrurien war verloren. Hannibal zog
jetzt nicht nach Rom, wo die Zenturiat - Komitien Q. Fabius
Maximus zum Diktator wahlten, sondern nach Apulien, um die
romischen Bundesgenossen zum Abfalle zu bewegen, freilich zu~
nachst ohne Erfolg. Wahrend er darnaeh trachtete, durch neue
Siege das feste Gefiige der Bundesgenossenschaft zum Wanken zu
bringen, vermied der Diktator jede Ilauptsehlacht, begleitete aber
ITannibal, wenn dieser in der Ebene marschierte, auf den Hohen,
um ihn womoglich einzuschlieBen. Hannibal rettete sich einmal am
Volturnus, wohin er, um das machtige Capua zu gewinnen, gezogen
war, nur durcli eine List. Den Winter muBte er in Apulien im
Freien zubringen.

Aber die richtige Strategih de s Fabius, der als Kunhtator
verspottet mtrde, erregte’in Rom, wo trotz der groBen Bedrangnis
der Hader zwischen Senat und Volk nicht ruhen wollte, Hnzufrie-
denheit und das Volk wiinschte eine entscheidende Schlacht. Fiir
das Jahr 216 wurden L. Aemilius Paullus und C. Terentius Varro
zu Konsuln gewahlt, von denen der letztere, der Kandidat des
Volkes, zur Entscheidung drangt.e. Aber Hannibal, 50.000 Mann
stark, vernichtete das 86.000 Mann starke romische Heer bei Cannii
(216) vollstandig; der weitaus groBte Teil des ILeeres fiel, dar-
unter auch Aemilius Paullus.76 ISTun traten die meisten Stiidte der
Bruttier und Lukaner, die Samniten und die Stadt Capua zn
Hannibal liber, Karthago schickte Hilfe nach Spanien gegen die
beiden Scipionen, Philipp III. von Mazedonien und Sgrakus, wo
ITiero gestorben war, schlugen sich auf die Seite des Slegers. In
Rom horte der innere Hader auf, dank dem versohnlichen Auf-
treten des Senates, der das Friedensangebot ILannibals ablehnte.*
Freilich verleitete damals die Aufregung und der x\berglaube die
Romer, Menschen zu opfern; ein Gallier und eine Gallierin, ein
Grieche und eine Griechin ivurden nach dem Ausspruclie der sibyl-
linischen Biicher auf dem Forum boarium lebendig begraben.

* Wieder siegte die Ausdauer der RSmer im Kampfe mit einem groBen
Feldherrn (S. 159).
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Hannibal beherrschte nun den Siiden Italiens bis zum Voltumus
und Mons Garganus. Seine Streitkrafte reicbten jedoch nicht aus,
ura dieses Gebiet zu decken, sich gegen die romischen Eestungen
zu schiitzen und den Offensivkrieg weiter zu fiihren; auch waren
die Romer jetzt klug genug geivorden, um ihre tiichtigsten Feld-
herren, M. Claudius Marcellus („das Schwert Roms“) und Q. Fa-
bius Maximus („den Scliild Roms“), bis zu ihrem Tode an der
Spitze der Heere zu lassen.i^ • ' >

II. Die Zeit des schwankenden Kriegsgliickes, 216 bis 211.

1. I)er Krieg in Italien. Nach der Scldacbt bei Canna zog
Ilannibal nach Kampanien, besetzte Oapua und iiberwinterte da-
selbst. Es gelang jedoch Marcellus, Ilannibal ziveimal bei Nola zu
schlagen (216 und 215), ivorauf dieser nach Apulien zog, um die zu
ibm abgefallenen Bundesgenossen zu schiitzen. So wurde Hannibal,
der vergebens auf Hnterstiitzung von auBen ber wartete, in die De-
fensive gedrdngt, der Krieg in Italien loste sich in Eestungskampfe
und Streifziige auf und trat an Bedeutung hinter den Ereignissen
in Spanien, Griechenland und Sizilien zuriick. Der bedeutendste
Erfolg Hannibals war die Enverbung Tarents (212), hingegen er-
oberten die Romer Capua, damals die zweitgroBte Stadt Italiens,
seinen Hauptwaffenplatz (211), nachdem Hannibal vergebens die
Stadt durch einen Zug gegen Rom (Hannibal ante portas!) zu
entsetzen versucht hatte. Oapua wurde iiberaus strenge bestraft;
der ganze ager Campanus wurde eingezogen und die Stadt als Ge-
meinde vernichtet.77 Da um dieselbe Zeit Svrakus erobert wurde,
war die groBte Gefahr fiir Rom voriiber, die militarische Lage flir
Rom und Karthago jetzt gleich. Dieses Resultat wurde hauptsach-
lich durch den Verlauf der Dinge auf den Nebenschauplatzen her-
beigefiihrt. Der Krieg wurde jetzt ein Weltkrieg.

2. Die Kriege auf den Nebenschauplatzen. a) In Sizilien
eroberte M. Claudius Marcellus das von Archimedes verteidigte
Syrakus (212) ; es wurde gepliindert und seiner Kunstschatze teil-
weise beraubt. Bald kam die ganze Insel in den Besitz der Romer.

h ) Philipp III. von Mazedonien fiihrte den Krieg mit den
Romern (215—205) in lassiger Weise. Eiir die Romer bekampfte
hauptsachlich der Atolische Bund den Konig, der deshalb nicht dazu
kam, Hannibal zu unterstiitzen.
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c) Am wichtigsten waren die Kampfe in Spanien, der kar-
thugischen Biistkammer, die das Geprage eines endlosen Streif-
scharen- und Festungskrieges hatten. Die beiden Scipionen drangten
Hasdrubal immer weiter nach dem Siiden zuriick, so daB er nicht
nach Italien ziehen konnte, nnd eroberten fast ganz Spanien, fielen
aber im Kampfe, nachdem sie ihre Streitkriifte geteilt batten.
Hierauf erhielt der 27jahrige gleichnarnige Sohn des P. Cornelius
Scipio, ein hocbbegabter, edler und gebildeter Mann, dirrch BeschlnB
des Volkes, das mit einer religiosen Scheu78 zu ihm aufblickte, den
Oberbefehl in Spanien. Dieser vollendete die Eroberung des kar-
thagischen Spanien (206), naclidem es Hasdrubal gelungen war,
iiber die Westpyrenaen zu entkommen.

III. Hannibals Niedergang, 211 bis 207.

Hannibal, friiher der stiirmiscbe Angreifer, zeigt jetzt die
gleiche Meisterscbaft in ziibester Defensive gegeniiber M. Claudius
Marcellus, der nach Beendigung des Krieges auf Sizilien in Unter-
italien befehligte, und Q. Fabius Maximus, der dem Hannibal
Tarent durch Verrat entriB. Der letztere zog sich hierauf in das
Gebiet der Bruttier zuriick, wohin ihm die Karthager Hilfstruppen
geschickt hatten. Walirend demnach Bom in militarischer Be-
ziehung zweifellos das tlbergeivicht erlangt hatte, war der Staat
finanziell sehr JierabgeJcommen; das ganze Band war verv/iistet und
der Sold konnte nicht mehr regelmaBig ausgezahlt werden. Viele
latinische Gemeinden erklarten dem Senate, daB sie keine Truppen
mehr stellen und keine Steuern mehr zahlen konnten. Da verbrei-
tete sich die Schreckensnachrieht, Hasdrubal sei nach Italien ge-
Icommen. J

Die Komer riisteten 23 Legionen aus unter dem Oberhefehle
der Konsuln C. Claudius Nero und M. Livius Balinator, deren
Hauptaufgabe war, die Vereinigung der beiden Briider zu ver-
hindern. Weil Hannibal von der Ankunft seines Bruders in Italien
Kunde erhalten hatte, riickte er nach Apulien vor; Bero lieB ihn
daselbst von einem Teile seines Ileeres beobachten,' wiihrend er
mit dem Keste zur Verstarkung seines Kollegen nach Horden zog.
Hasdrubal verirrte sich in Hmbrien, wurde von den beiden Konsuln
am Metaurus (2QD angegriffen und verlor Sehlacht und Leben.79
Hierauf zog Kero ivieder nach Apulien, wo Hannibal, nichts



Bor zn&ittt Pimisclie Kriee. 173

ahnend, stelien geblieben war. Als er den Ausgang der Sclilaclit
erfahren hatte,s0 zog er sich wieder ins Gebiet der Bruttier zuriick.
Rom war gerettet.

IV. Der letzte Widerstand Hannibals in Unteritalien und die
Entscheidung in Afrika, 207 bis 201.

Von nun an war Hannibal ganz auf die Verteidigung ange-
wiesen; es ist ein Beweis seiner groben Begabung, dab er sich in
Bruttien noch vier Jahre hielt. Die Unterstiitzung, die ilnn seine
Vaterstadt sehickte, kam zu spat und war aucb nicbt ausgiebig
genug. So geriet der Krieg ins Stocken, bis P. Cornelius Scipio aus
Spanien zuriickkehrte. Eiir das nachste Jabr zum Konsul gewa.liit,
erbielt Scipio vom Senate die Erlaubnis, nach Afrika uberzusetzen,
um dort den Krieg zur Entscheidung zu bringen. Daselbst sclilob
sich der ostnumidiscbe Konig Masinissa, den die Karthager seines
Gebietes beraubt hatten, an ihn an, wahrend der westnumidisclie
Konig 8yphax auf Seite der Karthager stand. Eackdern Scipio
zweimal gesiegt und Syphax gefangen genommen hatte, beriefen
die Karthager Hannibal zuriick, der gliicklicli in Afrika landete.
Vergebens suchte er bei einer Zusammenkunft mit Scipio glinstige
Eriedensbedingungen zu erlangen. Es kam zur Schlacht bei Zama
(202), wo das sehwachere Heer Hannibals verniclitet ward. Die
Karthager mubten sich nun den harten Bedingungen der Komer
fiigen.

c) FriedensschluB und Ergebnis.

Die Karthager mubten: 1.) Spanien und die Inseln im Mittel-
meer abtreten; 2.) das Keich des Sypliax an Masinissa iibergeben;
3.) 10.000 Talente Kriegskosten zahlen; 4.) die Gefangenen, die
Elotte und die Elefanten ausliefern; 5.) sie durften von nun an
auberhalb Afrikas gar nicht, in Afrika nur mit Bewilligung der
Komer Krieg fiihren. — Scipio erbielt einen glanzenden Triumph
und den Ebrennamen Africanus (Maior).

Der Kampf zvdschen den Indogermanen und Semiten war
endgiiltig zugunsten der ersteren entscbieden, Karthago als GroB-
macht verniclitet, die latinische Hationalitat nabm einen bedeuten-
den Aufschwung auf Kosten aller ubrigen Volkerschaften Italiens.
So waren die Kelten geradezu dem Untergange geweiht, die Bruttier
verloren die biirgerliche Freiheit und das Waffenrecht, die wilden
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Ligurer wurden unterworfen, die Veneter fiigten sicli der romischen
Herrschaft oline Widerstand und wurden durcli die Griindung des
festen Aquileia, das damals in den Lagunen lag, gegen die keltischen
Alpenstamme geschiitzt. Von Venetien aus unterwarfen die Komer
auch Istrien. Iium beherrschte nun das westliche Becken des Mittel-
meeres, das bis zum Einbruclie der Araber von Italien abhangig
blieb. Hingegen war Italien weitliin verwiistet, der Bauernstand trotz
der Anlage zahlreicker Kolonien scbwer geschadigt und die Bevol-
kerung durck das lange Lagerleben entsittlicbt (S. 96).* Der Janus-
Tempel \vurde damals geschlossen.. /

B. Die Kriege im Osten mit Mazedonien und Syrien.
Die Errichtung von Klientelstaaten, 200 bis 149.

I. Die Lage im Osten und das Verhalten der Romer.

Da sicb die drei hellenistischen GroBmacbte Mazedonien,
8yrien und Agypten wiederholt bekampften, erleichterten sie den
Komern die Einmischung in ihre Streitigkeiten und hiedurch die
alimabliche Unterwerfung des Ostens. Die kleineren bellenistiscben
Staaten Pergamum, Bithgnien, Bhodus hielten sicb im Interesse
ihrer Sicherbeit uberwiegend zu Kom, das sicb aucb ilirer gegen
die drei Groiimacbte annabm.

Die Schonung des italischen Bauernstandes erheiscbte die
Erhaltung des Eriedens, weshalb aucb das Volk den Kriegen ab-
geneigt war. Solange Scipio lebte, begnugte man sicb meist damit,
diese Staaten zu romiscben Klientelstaaten berabzudrucken, d. b. sie
der romiscben Politik dienstbar zu machen; spater aber wurden sie
in Provinzen umgewandelt, was dem italisclien Bauernstande zum
Schaden gereicbte, weil wenigstens in einigen von ibnen zu ilirer
Sicherung Truppen unterhalten werden mufi ten.

2. Die Kriege.

a) Der zweite Krieg mit Mazedonien (200—-197) . Als
Pbilipp III. Agypten seiner Besitzungen in Kleinasien und auf
den Cykladen zu berauben versuchte, erklarten die Romer dem
verbaBten Konige den Krieg. Die Entscbeidung fiibrte T. Quinctius

* Es diirften im ziveiten Punisehen Kriege stiindig 400- bis 500.000 Ital iker
unter den Waffen gcstanden sein.
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Flamininus durcli den Sieg bei Gynoscephald (197) herbei, infolge-
dessen Philipp Frieden schloB. Er muBte alle auswartigen Be-
sitzungen abtreten, Kriegskosten zahlen und die Flotte ausliefern.

In Ausfiihrung des ersten Punktes erklarte der Griechen-
freund Flamininus bei den istbmiscben Spielen die Griechen fur
frei. Allein die Freiheit maclite die Griechen vvehrlos, denn nur
in Mazedonien konnten sie noch eine Stiitze gegen Kom finden.

b) Der Krieg gegen Antiochus III. von Syrien (192—189).
Antiochus, einer der tiichtigsten Seleuciden, versuchte ebenfalls
Agyptens Besitzungen in Cilicien und Sjrien zu erobern, und be-
drohte auch Pergamum und Rhodus. An seinem Piofe lebte damals
Hannibal, der nach dem zweiten Punischen Kriege an die Spitze
der Verwaltung Karthagos getreten war und den Staat so gelioben
hatte, daB die Komer nicht ruhten, bis er seine Vaterstadt verlieB.
Er und die Atoler, die mit dem Ausgange des Krieges gegen Philipp
unzufrieden waren, drangten zum Kampfe.

Die Komer schlugen das Ileer des Antiochus, der im Ver-
trauen auf die Angabe der Atoler, daB ganz Griechenland zum
Kampfe gegen die Komer bereit sei, nach Griechenland iibergesetzt
war, in den Thermopylen vollstandig. Ilierauf setzten sie unter
der Anfiihrung des L. Cornelius Scipio, den sein Bruder Africanus
als Prokonsul begleitete, nach Kleinasien liber und besiegten den
Antiochus trotz seiner zweifachen Ubermacht bei Magnesia ganz-
lich (190). Infolge dieser Eiederlage bat der Konig um Frieden,
den die Komer gegen Abtretung Kleinasiens westlich vom Halys
und nordlich vom Taurus gewalirten; dieses Gebiet teilten die
Komer unter ilire Bundesgenossen Rhodus itnd Pergamum. Kie
mehr lieB sich Svrien in einen Krieg mit Kom ein. Auch die
Atoler muBten sich der romischen Oberhoheit unterordnenA', /

Der Tod Hannibals und Scipios (183). Iiannibal, der nach
dem Friedensvertrage hatte ausgeliefert werden sollen, Boh nacli
Bithynien und vergiftete sich daselbst, als die Komer auf seine
Auslieferung drangen. Scipio wurde von M.Porcius Cato der Unter-
schlagung von Staatsgeldern im svrischen Kriege angeklagt. Da
zerriB er vor dem Volke seine Rechnungsbucher und forderte es auf,
mit ihm den Jahrestag des Sieges von Zama im Juppiter-Tempel
zu feiern. Das Volk folgte ihm und gab dadurch seinem Umvillen
iiber die Anklage Ausdruck; dennoch verlieB Scipio unmutig Rom
und starb bald darauf in Kampanien.
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c) Der dritte Krieg mit Mazedonien (171—168). Perseus,
der Sohn und ISTachfolger Pbilipps, trat in Verbindung mit den
Rom feindliclien Stadten in Griecbenland und begann zum Kriege
zu riisten, was die Komer als Bruch des Eriedens betraehteten.
Nacbdem wegen Unfabigkeit der Anfiihrer und schlecbter Zucbt
im Heere die ersten J ahre fiir die Komer erfolglos geblieben waren,
beendete der tiicbtige und feingebildete Konsul L.Aemilius Paullus,
der Solin des bei Canna gefallenen Konsuls, den Krieg rascb durcli
den entscheidenden Sieg bei Pydna 168 (letzte grobe ScLlacht der
Pbalanx). Kacb der Gefangennabme des Perseus wurde Mazedo¬
nien in vier Kepubliken aufgelost, die kein Commercium und kein
Conubium unter sich haben durften und jahrlich 1000 Talente,
die Iialfte der bisberigen Abgaben, nacb Kom entrichten sollten.

Damalige Stellung Roms. Von der Schlaelit bei Pydna reclmet
Polybius die Vollendung der romischen Weltherrscliaft. Die ganze
zivilisierte Welt anerkannte jetzt im Senat ihren obersten Gericbts-
kof, dessen Gesandtscbaften auftaucliende Streitigkeiten nicht selten
mit der grobten Kiicksichtslosigkeit entscbieden. Das Klientelver-
lialtnis muBte not\vendig zur vollstiindigen Unterwerfung fiibren.

H. Die Ervveiteruag der riimischen Weltherrschaft.

Umwandlung der Klientelstaaten in Provinzen, 149 bis 133.

1. Der vierte Krieg mit Mazedonien (148— 146) ; die Unter-
werfung Griecheniands (146). a) Der Krieg mit Mazedonien. Da
die Mazedonier mit den Bestimmungen des letzten Priedens unzu-
frieden waren, fana ein Abenteurer bei ilinen Anliang. Die Romer
beendeten den Krieg rascb und machten nun Mazedonien mit Tbes-
salien und Epirus zu einer Provinz (146).

6) Die Untenverfung Griecheniands. Die Komer hatten die
Griechen fiir ihre ITinneigung zu Perseus schwer bestraft. In
Epirus hatte L. Aemilius Paullus auf Befebl des Senates 70 Stadte
(Keicbtum an Stadten gegeniiber der Gegenwart) plundern und
150.000 Einwohner in die Sklaverei verkaufen lassen; ungefabr
1000 vornehme Acbaer, darunter Poljbius, waren als angebliche
Anhanger des Perseus nach Italien abgefiihrt worden, von wo der

A. Erwerbungen im Osten.
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iiberlebende Rest eiidlich nach Ilause entlassen mirde. Diese
schiirten nun den RaB der Achaer gegen die Homer und lietzten
zum Kriege.

In der entscheidenden Schlaclit auf dem Isthmus wurden die
Acliaer vom Konsul L. Mummius besiegt, \vorauf sieli alle griechi-
schen Stiidte, auclx das feste Korinth, ergaben. Die Stadt ward zer-
stort und die Einwohner verkauft; zahlreiche grieehische Kunst-
werke wurden nach Rom geschleppt, Grieclienland selbst bildete
nunmehr einen Teil der Provinz Mazedonien. Die Romer losten
alle Stadtebiindnisse auf und schufen iiberall timokratische Ein-
richtungen. Obwohl sie das Land mit Wolilwollen behandeltcn,
schwand doch mit dem Verluste der Ereiheit audi die materielle
Bliite, so dah in deit meisten Stadten Gras wuchs und das Vidi
weidete.

2. Die Erwerbung der Provinz Asia 1129) . Von der Iferr-
šchaft der Seleuciden %var zuerst Pergamum abgefallen, wo die
Attaliden die Konigswiirde erwarben. Sie zeichneten sich besonders
durch Pflege der Wissenschaften und Kunste aus. Ein Denkmal
ilires Kunstsirmes ist der Gigmtenfries, der zur Verherrlichung
der pergamenischen Siege iiber die Galater bestimmt war (S. 121).

Attalus III. setzte durch ein Testament die Romer zu Erben
seines Reiches ein; diese machten es unter dem Kamen Asia zu
oiner Provinz.

B. Erwerbungen im Westen.
1. Der dritte Punisehe Krieg (149—146). a) Die Veran-

lassung. Masinissa entrih den Karthagern omzelne Geiuete, vveshalb
sie sich um Abhilfe an die Romer wandten; da ihnen diese aber
Unrecht gaben, griffen sie endlich in der Verzweiflung zu den
VVatfen. Darin erblickte der Senat, in dem M. Porcius Cato Cern
sorius die Seele der Kriegspartei war,81 einen Brveh, des letzten
Fricdens. Deshalb wurde an Karthago der Krieg erklart, zumal
da es durch scin neues Aufbliihen den Ecid der Romer erregte.

h) Der Verlauf des Krieges. Die Romer hatten es auf den
Untergang Kartliagos abgesehen; daher lieBen sie sich, wahrend
sie den Eeind mit Eriedenshoffnungen tiiuschten, zuerst Geiseln
stellen und, naclidem ein štarkes Heer in Afrika gelandet war, alle
Kriegsschiffe und Waffen ausliefern. Als aber die Romer ver-
langten, dah die Karthager ilire Stadt, die zerstort werden solite,

Zeehe, Geschichte des Altertums. 12
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raumen und sich landeimvarts niederlassen sollten, begannen sie
mit dem Aufgebote aller Krafte einen Verzweiflungškampf, infolge-
dessen die befestigte Stadt zwei Jabre lang Widerstand leistete.
Erst als P. Oornelius Scipio Aemilianus, der Adoptivenkel des
Siegers von Zama, den Oberbefebl iibernommen imd die Zucht im
Heere wiederliergestellt hatte, erreiclite Rom sein Ziel. Nachdem
namlich Scipio die Stadt zu Lande und zur See vollstiindig ein-
geschlossen hatte, trat bald der grulite Mangel an Lebensmitteln ein
und so gelang es ihm endlich, die Stadt zu erobern. Auch jetzt nocli
muBte secbs Tage lang StraBe um StraBe und Haus um Haus er-
kampft werden, bis endlicb mit der Einnahme der Burg der letzte
Widerstand der Bevolkerung schwand, die im Verlaufe des Ivrieges
von 700.000 Eopfen auf 50.000 herabgesunken war. Im Auftrage
des Senates wurde die Stadt ganzlich zerstort. Scipio feierte einen
glanzenden Triumpb und erhielt den Beinamen Africanus Minor.

Ergebnis. Bas karthagische Gebiet wurde eine Provinz unter
dem ISTamen Africaj Rom war die einzige Seemaclit im Westen.

2. Kriege in Spanien. a) Die Veranlassung. Durch den zvveiten
Punischen Krieg hatten die Romer den Osten und Siiden Spaniens
gewonnen, woraus sie die Provinzen Hispania citerior und ulterior
bildeten, deren Grenze die Sierra Morena war. Die kriegerisclie
Bevolkerung des Innern, welche die Griecben Keltiberer nannten,
weil sie durch Mischung von Iberern und Kelten* entstanden \var,
maclite vAederholt Einfdlle ins rdmische Gebiet, so daB hier der
Krieg selten rubte. Keben den Keltiberern traten die Lusitanier,
die Bewohner des heutigen Portugal, am meisten liervor. Diese
Kriege fiihrten die Romer mit groBer Treulosigkeit und Grausarn-
keit, weshalb sich ihre Eeinde auch aufs auBerste wehrten. Ander-
seits waren diese Kiimpfe in Rom so gefiirchtet, daB sich Offiziere
und Mannschaft ilmen zu entziehen suchten.

b) Der Verlauf der Kriege. aJ Gegen die Lusitanier, llt-9
bis HO. Diese leisteten unter der Anfiihrung des kiilmen Viriathus
den Romern im kleinen Kriege, wozu das gebirgige Band besonders
geeignet ist, erfolgreichen Widerstand. Als Viriathus auf Veran-
lassung der Romer durch Meuchelmord aus dem Wege geraumt
worden war, muBten sich die Lusitanier ergeben.

* Die vorindogermanisehen Iberer waren die Ulteste Bevolkerung der
Halbinsel; ilire Nachkommen sind die Basken.
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j3J Gegen NumanUa, 1US—? Hat Krieg mit den Keltiberern,
die sicli an Viriatlius angesclilossen hatten, beschrankte sicli bald
auf den Widerstand des festen Numantia, das infolge der Un-
fahigkeit der Eeldherren, der Ziigellosigkeit der Truppen und des.
verzweifelten Widerstandes der Einwokner erst nach zelmj ahriger
Belagerung von dem jiingeren Scipio durcli Hunger bezwungen
wurde. Die Stadt fiel den Bomern als ein Triimmerhaufen in die
Hande, der Rest der Bevolkerung wurde verkauft. Scipio erhielt
den Beinamen Numantinus. So war nunmehr die ganze Ilalbinsel,
mit Ausnalime eines Teiles der Nordkiiste, der erst unter Augustus
erobert wurde, romisch.

3. Iloms politische und finanzielle Stellung zu den Mittel-
ineerstaaten. Indem so ein selbstandiger Staat nach dem andern
dem romischen Reiche einverleibt wurde, vollzog sich eines der
grdSten weUgeschichtlichen Ereignisse, die je vorgekommen sind.
Da ferner Numidien, Aggpten und Syrien keine selbstandige auBere
Politik mehr befolgten, konnten sich die Romer als Herren des
ganzen Mittelmeerbecleens betrachten. Dieses Gebiet beherrschte
Rom auch iinanziell, seitdem Capua vernichtet, Sjrakus tribut-
pflichtig, Karthago und Korinth zerstort waren. Runmehr ge-
wannen die Fragen der inneren Politik das tJbergewicht iiber die
Kriege.

G. Die inneren Verhaltnisse (Kultur).

I. Die Provinzialverwaltung.

a) Die Einrichtung der Provinz. Die Romer iibertrugen die
Grundzuge der italischen Verwaltung auch auf die Provinzen und
stiitzten daher deren VerMmltung auf die Stddte. Somit wurde jedes
neu erworbene Band zunachst in eine Anzahl von Yerwaltungs-
bezirken zerlegt, die ihren Mittelpunkt in einer Stadt hatten, von
der aus der ganze Bezirk verwaltet wurde. Die Stddte zerfielen in:
aj abgabenpfiichtige, die entweder eine Faturalabgabe oder eine
Steuer zu entrichten hatten; /?J begunstigte, unter denen die ver-
bimdeten am besten gestellt waren; sie waren in der Regel zur
Stellung von Truppen oder Schiifen verpllichtet; yj Stadte mit
italischer Verfassung. Die letzteren entstanden in denjenigen Liin-
dern, in denen das stadtische Leben erst unter romischer Verwal-
tung zur Entvvicklung kam, somit nur in nichtgriechischen und
uiclitphonizischen Landern. Sie wurden als 'Kolonien, Munizipien

12 *
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■and SUidia mit lalinischern Redita eingerichtet. Ih ihrer Ver-
fassuug \varen sic tler betreifenden Arfc italiscber Stadte gleicli, nur
waren sie abgabenpfliclitig, wakrend Italien seit dem. Jahre 167
.vom Tributum befreit war.

b) Der Statthalter und seme Beainten. Bis au£ Sulla tvurde
fiir jede Provinz ein eigener obar.ster Beamter, Prator, ervvahlt,
dem Unterbeamte beigegeben wurden; letztere waren ein oder
mebrere Legaten, ein Quastor u. a. Der Statthalter war der kockste
Beanite der Provinz, er hatte daher: aj den Oberbefehl liber die
dortigen Truppen ; /3) die oberste Gerichtsbarkeit, besclirankt durck
das Provokationsrecht der in der Provinz lebenden Biirger, und
y) die oberste Vervvaltung.

c) Die Lage der Provinzialbewohner. Die Bedeutung der
Provinzen berubte in ihren Abgaben, von denen Bom lebte, wie ein
Grohgrundbesitzer vom Ertragnisse seiner Giiter.* Daher suchten
die Statthalter die Abgaben so lioch als moglich hinaufzuschrauben;
da sie haufig durch Bekleidung eines Amtes in Kom in Schulden
geraten waren, suchten sie sicli wahrend der einjahrigen Dauer
ihrer Stellung finanziell zu erholen, weshalb sie die Bevvolmer
schonmigslos aussaugten. Auherdem wurden die Provinzen noch
ausgebeutet durch die Pdchter der Staatseinnahmen (publicani),82
welche die Steuern in mehrfachem Betrage einhoben, und durch
die romischen Kaufleute (]iegotiatores), die den einheimischen
Handel an sicli zu ziehen vvuhben und die Bevolkerung durch
VVuckergescliafte zugrunde richteten. Zwar vvurde gegen die Er-
pressungen der Statthalter ein Gerichtshof (de repetundis) einge-
setzt, docli konnten die Provinzialbevvohner in den seltensten Flillen
ihr Kecht durchsetzen. Die Keligion, Sitten und Gebrauche der
Uhtervvorfenen tasteten die Komer im allgemeinen nicht an, nur die
entehrenden Menschenopfer unterdriickten sie.

2. Die Verhaltnisse in Rom und Italien.

a) Die politisehen Zustande.

1. Die Nobilitat und der Senat. Seitdem der Geburtsadel des
Patriziates seine Bedeutung verloren hatte, entstand ein neuer, der
Amtsadel (nubilitas). Diesen bildeten die Angehorigen derjenigen

* Die Abgaben bestanden in der Grundsteuer (tvilmtum), dem Pacbtzinse
und Weidegelde (veetigal und soriptura) von den groBen Staatslilndeveien und
in den Ziillen (portoria)'.
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Pamilien, deren Vorfahren eines der Tcurulischen Amter (kuru-
lisclie Adilitat, Pratur, Konsulat, Zensur) bekleidet hatten. Die
dSTobiles (Optimates) schlossen sich den iibrigen Biirgern gegenliber
ab und gewannen dadurch das Kennzeichen des Adels. Kur selten
gel ang es einem Ignobilis, einem sogenannten homo novus (bekannte
Beispiele sind Mummius, Marius, Cicero), in den Kreis der Vobiles
einzudringen, da diese fest zusarnmenhielten, um die hoheren
Staatsamter nnr Bewerbcrn aus ihrer Mitte zuganglich zu machen.
Die Ilauptstlitze hatte die FTobilitat im Senate, der aus den ehe-
maligen hoehsten Wiirdentragern, also Optimalen, durch den Zcn-
sor ergiinzt Avurde. Seine Herrschaft setzte sich im Verlaufe des
ztveiten Punischen Krieges fest. Ihm verdankte der St.aat einerseits
die Stetigkeit in der Fiibrung der ausivartigen Geschafte (S. 145),
var allem die strenge Einbaltung des Grundsatzes, da.B mir der
Staatsvorteil der Leitstern der Politik sein dlirfe; anderseits Avaren
darnit seliwere tlbelstande verbunden, denn es begann eine formliche
Familienherrschaft (der Scipionen, Flaniinier usw.). So gewann
die Verfassung tatsachlich den Oharakter einer Oligarchie, ahnlich
der karthagischen, Avelčhe die hoheren Beamten mit MiBtrauen bo-
obachtete und die Reohte des Volkes moglichst zu schmalern suchte.

2. Die Magistraturen. Die FTobilitat drlickte die Beamten
immer mehr zu Gehilfen des Senates herab und suchte ihre eigene
Stellung durch mehrere MaBregeln zu sicbern. Dahin gehoren:
a) die Bestimmung, daB die Zensur nur von Konsularen und nur
einmal bekleidet werden solite; b) lex Villia annalis, die eine be-
stimmte Reihenfolge und eiu bestimmtes Alter fiir die Bewerbung
um die hoheren Amter vorschrieb; c) die tatsachliche Beseitigung
der Diktatur im zAveiten Punischen Kriege.

3. Das Volk. In der Theorie Trager der Souveranitat, muBte
das Volk von den Magistraten und dem Senat immer mehr abhdngig
werden, da jene zugleich Zivilbeamte und Offiziei-e waren, der Senat
sich aus ihnen zusammensetzt und der Menge, je mehr der Staat
anwuchs, desto mehr das Verstandnis fiir die politischen Fragen
abhanden kam. Obwohl romische Burger liber ganz Italien zerstreut
wohnten, solite immer nur die eben in Rom anwesende und stim-
mende Menge liber alle tvichtigen Angelegenheiten, und ztvar ohne
vorhergdhen.de Debatte, entscheiden!

4. Das Verhaltnis zu (len Bundesgenossen. Fs tviire im Inter-
esse des Staates getvesen, Avenn den Bundesgenossen, die starker
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als die romisclien Burger zum Kriegsdienste lierangezogen \vurden
und ihre Truppen selbst besolden muBten, das volle Burgerrecht
zuerkannt worden ware; doch wollte weder das Volk noch die
Nobilitat etwas davon 'wissen.

b) Die sozialen Verhaltnisse.

1. Das Aufkommen der Latifundien und der Verfall des
Bauernstandes. Das unverteilte, nieht verpachtete, sehr ausgedelmte
Gemeindeland war durch Okkupation in die Hande verhaltnismaBig
weniger, hauptsachlich der Fobilitat angehoriger Burger gelangt.
Auf diesen groBen Giitern (latifundia) betrieben die Reichen be-
sonders 01- und Weinbau oder unterhielten Herden, beides mit Hilfe
von Sklaven, die aus dem Ausland eingefiihrt wurden. Mancher
Bauer wurde mit Gewalt seines Besitzes beraubt, die meisten gingen
aber zugrunde: n) weil die Provinzen ganze Getreideflotten nach
Kom schickten, die den Preis des heimischen Getreides so herab-
driickten, daB der Bauer nicbt mehr konkurrieren konnte (vgb S. 64
und die heutige amerikanische Konkurrenz), und b) weil sie auf
den Giitern der Reichen nieht mehr Arbeit fanden, da die Sklaven
billiger zu stehen kamen. Die Bauern zogen nach dem Verlust ilires
Besitzes nach Rom, wo sie die Menge des neuerungssiichtigen Prole¬
tariate vermehrten; denn sie konnten sich nieht, wie heutzutage, dem
Geiverbe zuwenden, da dieses Sklaven und Preigelassene fiir ihre
Iderren betrieben und iiberdies als entehrend galt- (S. 162). Da der
Bauernstand die Starke des rbmischen FuBvolkes bildete, nahm da-
durch auch die militdrische Tiichtigheit Roms ab.83

2. Der Ritterstand. Er ist aus der Burgerreiterei hervor-
gegangen, die gegen Ende des 2. Jahrh. einging. Die Angehorigen
der ritterlichen Familien begannen ebenfalls sich als ein eigener
Stand (ordo equester) abzuschlieBen. Da ihnen die Amter im all-
gemeinen unzugangiich waren, warfen sie sich auf die Geldgeschdfte
und pliinderten als Publicani und JSTegotiatores die Provinzen. So
bildeten sie der USTobilitat gegeniiber den Geldadel.

3. Die Zunahme von Luxus und Wohlleben. An Stelle der
alten Einfachheit und Biederkeit rissen immer mehr Geldgier,
GenuB- nn d Prunksucht ein, wogegen alle Luxusgesetze nichts
halfen. USTichts hat zur Vergiftung des rbmischen Nationalcharakters
mehr beigetragen, als die schrankenlose Stellung der Statthalter.
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JBesteclil iclikeit der Eeamten und Stimmenkauf bei Wahlen waren
damals allbekannte Tjbelstiinde. Die Alten selbst rechnen den sitt-
licben Verfall vom zweiten Punischen Kriege an (S. 174).

4. Die Schaulust der Menge. Je rechtloser und ari n er die
Menge wurde, desto mehr schwanden Opferwilligkeit und Liebe
zum Vaterlande. Das Volk wiinschte vor allem billiges Getreide
und glanzende Spiele. Damals gab es zwei Arten von Staatsspielen:
a) die zirzensischen Spiele, die im Circus Maximus oder im Circus
Flaminius abgehalten wurden und besonders in Pferderennen und
Wagenwettfahrten bestanden (S. 72) ; b) die szenischen Spiele, die
in holzernen Buden aufgefiihrt Avurden, bis Pompeius das erste
steinerne Theater erbaute. Die aus Etrurien eingefiilirten Gladia-
lorenspiele und die Tierhetzen, deren Auffiihrung im Amphitheater
stattfand, wurden erst im letzten Jahrhunderte der Republik all-
gemeiner.

5. Die Hellenisierung der romischen Kultur. Der EinfluB
der Griechen auf die Romer wurde so machtig, dali ihre Religion,
Literatur und Kunst hellenisiert ivurden; dadurch wurde die Kluft
zwischen den Gebildeten und Ungebildeten wesentlicli ervveitert.
Durch besonderen Eifer fiir die griechiscbe Bildung zeichneten sich
die Scipionen, Flamininus, Aemilius Paullus u. a. aus; im Ilause
Scipios verkehrte auch Poljbius. Vergebens suchten anfangs kon-
servativ denkende Manner, wie M. Porcius Cato, dem Hellenismus
entgegenzutreten.* . V

c) Die Religion.

Im Anfange des zweiten Punischen Krieges beginnt die vollige
Hellenisierung der romischen Religion (S. 143), indem man damals
zum erstenmal zwolf Gottheiten84 nach griechischem Muster zu-
sammenstellte, die seitdem als ,,Vereinigte Gotter“ (dii consentes)
verehrt wurden. Die Erklarung fiir die Hellenisierung liegt darin,
daB die religiosen Vorstellungen der Griechen und Romer, wie die
beiden Volker selbst, miteinander nahe verwandt tvaren; wesentlich
gefordert wurde sie durch die Hellenisierung der Literatur. Mach
dem zweiten Punischen Kriege begann der Verfall der Religion
durch das Eindringen der griechischen Philosophie und die politische

* Die Ausdriicke „graecar'i“, „congraecare“ haben bezeichnenderweise einen
miBUlligenden Sinn.
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Euhuiclclung des Volkes. Die erstero war nanilich -in religioser Be-
ziehung unglaubig, vveshalb aucli ein SenatsbeschluB die griechisclien
Philosophen aus Rom aus\vics. Infolge des Zuriicktretens des reli-
gidsen InteresseS hinter das politisclie wurde dcrOpferkonig(S. 144)
auch. zu Staatsamtern zugelasscn und miBbraiicliten die Auguren
j liro Stellung zu politischen ZvVecken.

d) Die Literatur (Dichtkunst).

Die Anfange eincr selbstandigen romisclien Pocsie, die iiber-
wiegend einen derben Oliarakter zeig-en, wurden durcb die maclitig
eindringende Literatur der Griechen bcseitigt und es trat die Nach-
ahmung der griecJiischen Dichter an ihre Stclle. So kommt es, dati
sicli bei den Pomeri), abvrachend von den Griechen, gleichzeitig mit
dem Epos aneli das Drama nnd wenig spatcr als die Poosie aucli
die Prosa entwickelte. Am meisten \vurde das Drama, besonders die
Komodie, bearlx)itet.

Die Ilellenisierung der romischen Literatur begann mit der
Tatigkeit des Tarentiners L. Livius Andronicus in der Mitte des
3. Jahrh., der griechiscbe Dramen frir die Biihne und die Odvssee
fi.ir die Schule iibersetztc. In der Tragodie hielten sicli die Komer
an Euripides, in der Komodie an Menander, die damah die grie-
cbische Biihne beherrscbten. Zeitgenossen des Andronicus ivarcn
der Kampaner Naevius und der Kalabrer Ennius, die attiscbe
Dramen bearbeiteten, sich aber aucli im nationalen Drama und im
Epos versuchten (S. 134).* Der begabteste Komodiendichter \var
Plautus, der Zeitgenosse jener, der eigenl licbe romische Volksdichter.
Dagegen wurde der dem 2. Jahrh. angehorige LustspieldicliterTeren-
tius der Liebling der vornehrnen Stdnde. Beide haben das biirger-
liclie Trauerspiel der Griechen der Weltliteratur iiberliefert. Wie
die Sehauspieler, entstammten meist aucli die Dichter den unteren
Volksschichten.

e) Die Kunst.

Bis zu dieser Zeit kommt in Kom eigentlich nur die Bauhunst
in Betracht (S. 3B). Kadi dem eigenen Gestandnisse der Komer
war bei ihnen in der Kunst anfangs alles etruslcisch, spater alles
griechisch. Den Etruskern fehlte die phantasievolle Anlage der

* Ein Riimer, ja ein Latiner aus Latium liiBt sieh Menselienalter lang in
der romisclien Literatur nicht nachweisen.
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Griechen, daher iiberwog bei ilircu Banten die Nulzlichlceit. Bas
von den Etruskern entlehnte Prinzip des Geivolbebaues entwickelten
die Romer in der groflartigsten Weisc weiter. Bie \viehtigsten Bau-
werke dicser Zeit sind die Tempel. .

1. Der romische Tempelbau untcr etruskischem Einflusse.
Ba sicli lcein etruskischer Tempel erlialten hat, sind wir auf die Be-
schreibung des Architekten Vitruvius, der um Cliristi Geburt lebte,
angewieeen. ISTach ihm bestelit der etruskisclie und demnacli audi
der iilteste romische Tempel aus zwei gleichgroBen Teilen: der mit
Saulen versehenen tiefen Vorhalle und dem eigentlichen IIeiligturne,
das zuweilen in drei Riiume geteilt war.

2. Der romische Tempelbau unter griechischem Einflusse.
Als die Romer mit der griechischen Kunst bekannt wurden, behielten
sie teils die etruskisclie Anlage bei ? bedienten sich aber fiir den
Aufbau der griechischen Formen, teils nahmen sie auch den grie¬
chischen Grundrifi an; besonders beliebt wurden Peripteros und
Prostjlos. Daneben bauten die Romer weit mehr Rundtempel als die
Griechen in der hellenistisehen Zeit. Mit Vorliebe wendeten sie den
korinlhischen Stil an, der gerade damals in Griechenland am meisten
gepflegt wurde und ihrer Prunksucht am besten entsprach.

ITinsichtlich der Plastik und Malerei ist fast nur zu erwahnen,
dali die Romer damals ihre Stadte mit den geraubten Schat-zen der
griechischen Stadte schmiiekten.

SchluB. In den politischen und militarischen Einrichtungen
Roms einerseits und in der griechischen Kultur anderseits erkannte
schon Pohjbius die beiden Mfichte, auf denen die Entwic,klung der
Menschheit in der Folgezeit beruhte (S. 118). 85 .

Dritter Abschnitt. Vom Auftreten des alteren Gracchen bis zur
Errichtung des Kaisertums, 133 bis 30 v. Chr. Verfall der Republik,

Zeitalter der Biirgerkriege.

J. Die Zeit der beiden Gracchen, 133 bis 121.

I)ie oppositionellen Bestrebungen. Gegen die ungesunden
Verhaltnisse, \velche die Regierung nicht verbesserte, erhob sich
eine zweifache Opposition, eine gemaBigtere und eine schiirfere.
Das Ilaupt der ersteren war der chremvcrtc M. Portius Cato,M ein
Anhanger der guten alten Sitte, der mit Ililfe der Bauemschaft
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die friiheren einfachen Zustande wiederherstellen wollte — ein
vergebliches Beginnen. Dagegen strebte die Partei der scharferen
Opposition, die sich besonders auf den Stadtpobel stiitzte, Beschran-
kung der Senats- und Steigerung der Volksgewalt an. Da dies aber
nur Mittel zum Zwecke und dieser selbst die Besserung der elenden
Lage der meisten romischen Biirger war, ist die Ursaebe der Revo-
lution, die durch dieses Bestreben herbeigefiihrt wurde, eine soziale.
Den Weg der Revolution betraten die beiden Gracchen.

A. Ti. Sempronius Gracchus, 133 und 132.

Ti. Sempronius Gracchus war der Sohn der edlen, hochgebilde-
ten Komelia, einer-Tochter des alteren Scipio, die sicli nach dem
Tode ihres Gemahls ausschlieBlich der Erziehung ihrer Kinder
widmete, und der Schwager des jiingeren Scipio. Im Jahre 134
\vurde er zum VolJcstribunen gewahlt.

1. Die Erneuerung des Ackergesetzes. Gleich nach dem An-
tritte des Tribunats erneuerte er das in Vergessenheit geratene so-
genannte Licinische Ackergesetz, das einzige Mittel, den verarmten
Biirgern aufzuhelfen, demzufolge vom Gemeindelande niemand
mehr als 500 Jugera okkupieren solite, mit dem Zusatze, daB es
gestattet sei, fiir zwei erwaclisene Sohne ebenfalls 500 Jugera zu be-
sitzen; der Rest solite herausgegeben und in Losen von 30 Jugera
den verarmten Biirgern als unverduBerliches Pachtgut zugewiesen
werden. Die Kobilitiit gewann den Tribunen M. Octavius, der da¬
gegen Einsprache erhob und sich auch durch wiederholte Bitten
des Antragstellers nicht umstimmen lieB. Deshalb wurde er auf
Befehl des letzteren unter Zustimmung des Volkes von der Tri-
bunenbank entfernt (erster revolutionarer Schritt des Gracchen),
das Ackergesetz angenommen und ein AusschuB von drei Mannern
eingesetzt, der dariiber entscheiden solite, was Eigen- und was
Staatsland sei, und auch die Aufteilung vorzunehmen hatte.

2. Weitere Antrage und Erniordung des Ti. Gracchus; Tod
des jiingeren Scipio. Gracchus stellte weitere Antrage in Aussicht,
so die Verteilung der Schdtze des Attalus III. unter das Volk zur
Anschaffung von Ackergeraten und Vieh (zweiter revolutionarer
Schritt, Eingriff in das finanzielle Recht des Senates), um auch
fiir das nachste Jahr zum Tribunen gewahlt zu werden, was aber
dem Herkommen widersprach. Als die Mehrzahl der Tribus ihm
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gesichert schien, storten die Robiles die Komitien; Gracchus ivurde
auf der Flucht vom Ilapitole getotet, mit ilim iiber dieihundert
seiner wehrlosen Anhanger mit Knlitteln und Brettern erschlagen.

Wenige Jahre darauf starb Scipio Aemilianus, der sich wegen
seiner groben Verdienste und seiner Uneigenniitzigkeit des hochsten
Ansehens erfreute. Er liatte zwar ein Herz fiir das Elend des
Volkes, war aber jeder gewaltsamen Verletzung der Ordnung feind,
so dab ihm die A.uberung zugeschrieben ward; sein Sclrvvager sei
mit Beclit getotet worden. Als das den Latinern gehorige Staats-
land aufgeteilt werden solite, baten ihn diese um die Verteidigung
ilirer Bechte. In der Uacht vor der Volksversammlung, in der er
zugunsten der Latiner sprechen wollte, wurde er tot aufgefunden.
Wahrscheinlich wurde er ermordet; der Prozeb waid nieder-
geschlagen. jA'

B. O. Sempronius Gracchus, 123 und 122.

Der jiingere Gracchus, begabter und riicksichtsloser als sein
Bruder, ein feuriger Redner, bisher Quiistor in Sardinien, wurde
fiir die Jahre 123 und 122 zum Tribunen gevvahlt.* Auber dem
Hasse gegen die Herrschaft der Robilitat trieb ihn auch die Rach-
sucht zum Kampfe. Er griff in die verschiedensten Zweige der
Senatsgewalt ein, wodurch er im Falle des Sieges den Sturz des
Senates herbeigefiihrt hatte. Die wichtigsten seiner Antrage waren:

1. ) Lex frumentaria. Jeder arme Burger, der sich in Rom
meldete, solite monatlich vom Staate ein gewisses Mab Getreide
ungefiihr um den halben Preis bekommen (S. 84). Gracchus ge-
wann dadurch den Stadtpobel fiir sich; es mubte aber infolgedessen
die Zahl der hauptstadtischen Proletarier noch steigen und der
Staat schvver belastet vverden.

2. ) Lex judiciaria. Die Uitglieder der standigen Gerichtshofe
(guaestiones perpetuae) ** \varen Gesch\vorne, die bisher dem
Senatorenstand entnommen worden waren. Gracchus setzte durch,
dab sie in Zukunft aus Arigehorigen des Bitterstandes gebildet
wurden, wodurch auch dieser Stand politische Bedeutung gewann.
Er bezeichnete selbst den Antrag als einen Dolch, mit dem sich die

* Die Wiederwahl zum Tribunen war jetzt gesetzlich erlaubt.
** Z.B. de repetundis, de ambitu, de maiestate (Hochverrat). Sie wurden in

der Mitte des 2. Jahrh. eiTichtet, ihre Vorsitzenden waren Pratoren, so daB diesen
auch die Leitung der Strafgerichtsbarkeit zufiel.
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beiden Adelsparteien zcrfleisehen solite n; ivirklich liat audi. dav
Kjampf um die Geschivornenstelleii bis zuru Ende der Republik
niclit geruht.

3. ) Auf Grund der lex agraria setzte C. Gracchus die Aus-
fulirmig von Koloiden in Italien fort und delmte sie aucli auf auBer-
italische Liinder, z. B. auf Kartliago, aus, ivodurch mit -dem bis-
horigen Grundaatee, daB anBerhalb Ttaliens keine romischen Burger
standig ivolmen konnten, gebrocheu wurde.

Alle diese Antrage mirdeu angenommen.
4. ) Lex de civitate sociis dcmda. Dureh die Amiahme dieses

Antrages waren dem Staate frische Krilite zugefuhrt, andorsedts
aber die Maeht des Triburien erholit worden. Der Antrag war aber
dloii Biirgern niclit genelun, weil sie ihve Vorrechte niclit. mit n.euen
Biirgorn teilen wollton. Als am Tage der Abstimmung dariiber der
Tribun M. Livius Drusus sein Veto dagegem einlegte und Gracchus
beim Volke niclit die notige TJnterstlitzung fand, lieB er den An¬
trag fallen.

Dies beniitzte der Senat zum Sturze des verhaBten Tribunen.
Drusus beantragte namlich im Gegensatze zu Gracchus, der eben
zur Errichtung der neuen Kolonie in Afrika weilte, die Amveisung
von 36.000 Ackerlosen in Italien selbst. Olnvohl dies unmoglich
war, da das verfugbare Ackerland daselbst bereits aufgeteilt war,
lieB sich die Menge doch iiberlisten und wahlte Gracchus niclit
mehr zum Tribunen fiir das Jaliv 121. Als nun der Senat vorschlug,
daB die Griindung der Kolonie an der Stelle Karthagos unter-
bleiben solle, entstand cin Auflauf. Die Senatspartei stiirmtle den
Aventin, auf dem sicli die Anhiinger des Gracchus verrsamnrelt
hatten, und Caius fand dabei den Tod, auBerdem angeblich 3000
sciner Gesinnungsgenossen. Das Andenken der Gracchen blicb ge-
achtet, ihre Mutter durfte niclit einm.al Trauerkleider anziehen, der
Tempel der Concordia auf dem Eorum ,wurde erneuert.

Ergehnis. TSTach dem TTntergangie der heiden Gracchen gewann
der Senat seine erschiitterte TTerrschaft Vieder zuriick, rafft.e sicli
aber aucli jetzt noch zu keiner Reform auf. Kachdcm die Acker-
lose fiir freies Eigentum erklart ivorden ivaren, verlcauften sie die
Besitzer wieder oder ivurden daraus vertrieben, so daB die vor-
gracchischen Zustando zuriickkahvt.cn. Es blicb nur der Zudespalt
zmsehen der Kobilitat und den Rittern sowie der verscharfte Gc-
gensatz zrvischen dem Senat und dem Volke zuriick; die Kobilitat
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liatte aus Eigennutz den StraBenkampf niclit gesclieut und das Volk,
das bei Anderungen der StaatsordnUng uur gewinnen komite, ge-
wohnte sich an den Gedanken, daJ3 fontan das Selnvert und die
Faust, niclit aber das Gesetz zu entscheiden babe. 87

Die ganze J ammerlichkeit der Senatsregierung zeigt aber erst
der Krieg gegen Jugurtha. /v

II. Die Zeit (les Marius und Sulla, 113 bis 78.

A. Der Krieg gegen Jugurtha, 111 bis 106.
1. Die Veranlassung. Micipsa, der Rachfolger Masinissas,

setzte zu Erben seines Reiches Numidien („Numider“ romische
Umgestaltung des Wortes „Romaden“) seine Soline Adherbal und
Iiiempsal sowie seinen JSTeffen Jugurtha ein und stellte das Testa¬
ment unter die Biirgschaft Roms. Da sich die Erben liber die
Gesarntregierung nicht einigen konnten, kam es zu Unterliand-
lungen wegen einer Teilung, wahrend der Jugurtha den Iiiempsal
toten lieB. Daraufhin Soh Adlierbal nach Rom und die Romer
schickten eine Gesandtschaft nach jSTumidien, die von Jugurtha be-
stochen wurde und ihm den fruclitbaren Westen des Reiches zuwies,
ivahrend sich Adherbal mit denWiisten des Ostens begnugen muBte.
Gleichivohl griff ihn Jugurtha an, belagerte ihn in Cirta, HeB ihn
nach Erobermig der Stadt unter Martern toten und die erwaeh-
senen mannlichen Bewohner, darunter viele Italiker, hinrichten.
Run mulite auf Betreiben des zum Tribunen erwahlten C. Mem-
mius der Senat an Jugurtha den Krieg erklaren.

2. Der Verlauf des Krieges. Als der bestochene romische
Befehlshaber dem Jugurtha das Reich ivieder zuerkannte, erhob
sich in Rom groBer Unwille und auf Memmius’ Verlangen kam
Jugurtha nach Rom, um šicli daselbst zu verantivorten. Als aber
jener die erste Frage an den Konig richtete, legte einer seiner
Kollegen sein Veto dagegen ein, und als ein Enkel Masinissas in
Rom Anspriiche auf Rumidien erhob, lieB ihn Jugurtha ermorden.
Deshalb wurde er aus Rom ausgeiviesen und der Krieg gegen ihn
erneuert.88 Da aber die Zucht im Deere schlecht war und mehrere
Feldherren sich bestechen lioBen, nahm der Krieg einen fiir die
Romer ungiinstigen Verlauf. Eme Wendung zum Besseren trat
erst mit der tlbernahme des Oberbefehles durch Q. Metellus cin.
Rachdem ganz Rurnidien in die Hande der Romer gefallen war,
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11oh Jugurtha zu seinem Schwiegervater Bocchus, dem Konige von
Mauretanien. Der Uachfolger des Metellus, C. Marius, dem durcli
VolksbeschluB der Oberbefehl im Humidischen Kriege iibertragen
wurde, konnte trotz mancher Erfolge die Gefangennahme Jugur-
thas nicbt erreichen. So machte erst sein Q,uastor L. Cornelius
Sulla dem Kriege ein Ende, indem er es wagte, sich zu Boccbus
zu begeben, der ihm Jugurtha auslieferte. Marius feierte einen
Triumpb und lieB Jugurtha hinrichten.

Ergebnis. Bas westlicbe Numidien wurde zu Mauretanien
geschlagen, das dstlicbe einem Enkel Masinissas ubergeben.

B. Der Krieg mit den Cimbern und Teutonen, 113 bis 101.

1. Die Veranlassung. Die Bomer hatten die Volker, welche
in den Alpen (Kelten) und auf der Balkanhalbinsel (Illyrier)
wohnten, wiederholt bekampft und teilweise unterworfen, gleiehwobl
borten deren Einftille in Italien und Illvrien selten auf. Bei diesen
Kampfen unterwarfen die Komer auch die Karner und scblossen
mit den Tauriskern in Karnten Ereundsebaft. Als die letzteren von
den germanischen Cimbern, die aus ihrer Heimat im nordlichen
Deutscbland aufgebrocben waren und nun in den Alpen erschienen,
angegriffen wurden, nabmen sich die Komer ihrer an, wodurch der
erste ZusammenstoB zwischen ilinen und den Germanen erfolgte.

2. Der Verlauf des Krieges. Die Germanen siegten infolge
ihrer Menge und Tapferkeit bei Noreia, zogen aber dann durch
die Schweiz, wo sich die keltischen Teutonen an sie anschlossen,
nach Gallien; vereint schlugen sie daselbst mehrere romische Heere,
die zum Schutze der kurz vorher gewonnenen Provinz Gallia Nar-
bonensis erschienen waren. Die wiederholten Bitten der Barbaren
um Land wiesen die Komer ab. Wahrend nun die Teutonen Gallien
verheerten, zogen die Cimbern iiber die westlichen Pjrenaen nach
Spanien, wurden aber von den Keltiberern zuriickgedriingt. Hier-
auf vereinigten sich wieder beide Volker und fielen nochmala in
Gallia Karbonensis ein. Jetzt- erinnerte man sich in Kom des Tages
an der Alia (alle walfenfahigen Manner mufiten schworen, Italien
nicht zu verlassen) und wahlte fiinf Jalire hindurch (104—100)
Marius zum Konsul, der sich sofort nach Gallien begab und zu-
nachst die ganz zerriittete Zucht im Heere wiederherstellte. Unter-
dessen trenuten sich die beiden Volkerschaften zu ihrem Verderben
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und beschlossen, einzeln in Italien einzufallen, die Cimbern liber
die Ost-, die Teutonen iiber die Westalpen. Deshalb trafen die
letzteren zuerst mit Marius zusammen, der sie bei Aquae Sextiae
(Aix) vollstandig besiegte (102). Inzwischen zogen die Cimbern
iiber den Brenner gegen Trient; das hier aufgestellte rbmiscbe
Ileer lief aus Angst vor den gewaltigen Gestalten, die mit wildem
Geschrei heranstiirmten, auseinander, so daB sich die Cimbern ohne
Widerstand iiber die Po-Ebene ergossen. Aber Marius scblug auch
sie im folgenden Jahre bei Vercella ganzlich aufs Haupt (101).
So siegten die Homer beim ersten ZusammenstoBe mit den Ger-
manen infolge ibrer iiberlegenen Kriegskunst und besseren Be-
waffnung. Die Cimbern und Teutonen waren vernichtet.

C. Marius auf dem Hohepunkte seiner Maeht, 101 und 100.

1. Charakter und bisherige Tatigkeit des Marius. C. Marius,
aus ritterlicker Familie, setzte als Volkstribun die lex Maria gegen
Wahlumtriebe der Nobiles durch, zeichnete sich im Jugurthini-
schen Kriege aus und \vurde wegen seiner Siege iiber die Germanen
als dritter Bomulus und zweiter Camillus gepriesen. Sallust schreibt
ilun besonders Ehrgeiz, Eriegstiichtigkeit, Becbtlicbkeit und Ein-
fachheit zu.89 Er war wegen seiner Uneigennutzigkeit und Derb-
heit beim Volke beliebt, der Hobilitat hingegen als Homo novus
verhaBt. Hohere Bildung felilte ilnn; seine militarischen Erfolge
beruhten zum Teile auf der von ihm vorgenommenen Heeresreform.

2. I) ieVeranderungen im Hecrwesen. Marius gestaltete wahr-
scheinlich infolge der Massenausbebungen fiir den Cimbrischen
Krieg jedem Burger den Eintritt in das Ileer. Wahrend sich die
Beiclieren dem Iieeresdienste zu entziehen suchten, driingten sich
die Armen (capite censi) in Menge lieran, so daB unter ihnen aus-
gesucht werden muBte, und machten nun aus dem zwanzigj iihrigen
Soldatendienste, der reiche Beute versprach, einen Beruf; deshalb
wurde das Biirgerheer von nun an formlich ein Boldnerheer, das
dem siegreichen Feldherrn unbedingt ergeben war und sich um den
Staat wenig kiimmerte (S. 99). So folgte der Pobelherrschaft
bald das Sabelregiment. Hinsichtlich der Aufstellung wurde jeder
Unterschied nach dem Dienstalter beseitigt und die Legion in zehn
Kohorten eingeteilt, jede in der Regel 600 Mann stark, so daB jetzt
die Legion, obwohl die Velites wegfielen, gewohnlich 6000 Mann
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FuBvolk zabite, die Marius in u 1 tunterbrocbener Front aufstellte.
Diese Umgestaltung wurde wabrscheinlicb durcli die Kampfesweise
der Cimbern veranlaBt, die den Feind ungestiim anzugreifen und
die Zwischenraume zwischen den Manipeln zur Vervvirrung der
romiscben Heere zu beniitzen pflegten. Marius machte das Pilum
zur Waffe der ganzen Legion; es ist die Waffe, die \vesentlich zur
Welteroberung beigetragen bat. Die Iieiterei gehorte damals schon
zu den auxilia, d. h. man verwendete dazu fremde Volkerscbaften.

3. Marius und die Revolution. Auf ein solcbes Heer gestiitzt,
scliien Marius berufen, die Nobilitat zu stiirzen, docli fehlte ilun
dazu die politisclie Gewandtheit, wie sicli in seinen Beziebungen zu
den damaligen Fiilirern der Volkspartei zeigte. Als sicb diese niirn-
licli Ausschreitungen zuscbulden koinmen lieBen, mulite Marius
im Auftrage des Senates gegen sie einsclireiten, so dali es zu einer
formliehen Schlacht in Bom kam, wobei Ritter und Nobilitat gegen
den gemeinsamen Feind zusammenhielten und die Volksfuhrer den
Untergang fanden. Marius mar poliiisch vemichtet (100).

D. Der Marsisehe oder Bundesgenossenkrieg, 91 bis 88.

1. Die Veranlassung. Der Volkstribun M. Livius Drusus, der
Sobn des gleicbnamigen Gegners des O. Gracchus, sicherte den
Bundesgenossen zu, daB er ihnen zum Burgerrechte verhelfen wolle;
denn aucb ein Teil der Nobilitat war jetzt mit Riicksicbt auf das
Staatswohl dafiir (S. 182). Er wurde aber ermordet und damit die
lloffnung der Bundesgenossen vereitelt; sie griffen daher zu den
Waffen. Den 400.000 waffenfahigen Biirgern standen et,wa 500- bis
600.000 Bundesgenossen gegeniiber. Die Marser kiindigten zuerst
die Feindseligkeiten an; die latinischen und griechiscben Stadte
blieben im ganzen Bom treu, anfangs aucb die Etrusker und
Umbrer.

2. Der Verlauf des Kriegcs. Die Bundesgenossen wollten
Rom selbsl vemichten. Fiir sie war ungiinstig, dafi die romiscken
Festungen in ihrem Gebiet eingeschlossen werden muBten, fiir
die Komer, daB sie den Aufstand in einem so \veiten Gebiete zu
bekampfen hatten. Als aucb umbrische und etruskiscbe Gemeindeu
abfielen, bescblossen die Komer die lex Julia (90), derzufolge
ali c Bundesgenossen, die nocli nicbt offen abgefallen waren, das
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Biirgerrecht erhalten sollten. JDadurcli wurde die weitere Ausbrei-
tung des Aufstandes verhindert und die Umbrer und Etrusker legten
die Waffen nieder.

JJa aber bereits der ivrieg mit Mithradates drohte, gewahrten
die Komer allen Bundesgenossen siidlich vom Po das Biirgerrecht,
die sick innerhalb zweier Monate bei einem Prator meldeten. Pie
Neubiirger wurden jedocli auf acht Tribus beschrankt. wodurck
ihr Keclit auf ein Sckeinrecht herabgedriickt wurde. Gleiekwolil
hurte der Krieg auf; mir die Samniten kampften noch weiter.

Ergebnisse. 1.) Durch das Aufgehen der Bundesgenossen in
den romiscken Staat wurden rbmische Sprache und romisches Recki
in ganz Italien herrscliend, so dah nuinnehr im amtlichen Ge-
brauche die Mundarten versckwinden; 2.) das rbmische Munizipal-
wesen fand damals seine Ausbildung. Pa die Komer auf den Ge-
danken dei^Reprasentativ-Verfassung niclit kamen, fanden sie kein
Mittel, den entfernteren Gemeinden die Ausiibung des Stimmreclites
in Kom zu ermoglicken. Sie gestatteten iknen daher als teihveisen
Ersatz hiefiir cine eigene Volksversammlung, einen Gemeinderat,
Gerichts- und Verwaltungsbeamte und setzten sie auf Grund von
leges municipdles in ein bestimmtes Abhangigkeitsverhaltnis zu
Kom, wahrend der Unterschied in der Stellung der einzelnen Stadte
verscbwand. Seitdem versteht man unter Munizipien Vollbiirger-
gemeinden mit selbstandiger Venvaltung.

E. Der Ausbrueh des Biirgerkrieges zwisehen Marius und Sulla,
88 und 87.

1. Die Veranlassung. Per Tribun P.Sulpicius setzte es durch,
dah die Eeubiirger in alle 35 Tribus verteilt werden sollten, was
au sich bil 1 ig und zudem geeignet war, die Machtstellung der Tri-
bunen Avesentlich zu erhohen. Pa sich der Konsul L. Comelius
Sulla, dem bereits der Oberbefehl gegen Mithradates iibertragen
worden \var, dagegen erklarte, \vurde er ilnn vom Volke abgenom-
men und dem Marius iibertragen.

2. Der Anfang des Biirgerkrieges. Als Sullas Truppen von
diesem Beschlusse verstandigt worden waren, forderten sie ihn auf,
sie gegen Rom zu fuhren (S. 191). Sulla \var damit einverstanden
(von den hoheren Offizieren folgte ilun ein einziger) und nalim
die Stadt ohne besondere Sehwierigkeiten ein. Um fiir die Zeit
seiner Abwesenheit die Senatsherrschaft zu sichern, setzte er die

Z e eh e, Geschichte des Altertums. 13
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Sulpicischen Gesetze auiier Kraft, iSulpicius und elf Gesinnungs-
genossen, darunter Manus, vrarden geaelitet, d. ii. zum Tode ver-
urteilt (Verletzung des Provokationsrechtes) und die demokratzsche
Umformung der Zenturiat-Komitien vdeder beseitigt (8. 155).
Hierauf lieB 8ulla noch die Konsuln fiir das J alir 87 wahlen, setzte
aber nur die Wahl eines Gesinnungsgenossen durcb, neben dem der
entscbiedene Demokrat L. Gornehus Uinna gewah.lt wurde. Er lieli
beide Konsuln schwbren, an den bestelienden Verhaitnissen wiihrend
seiner Abwesenheit nichts zu andern, und schijjte sich sodann nach
Asien ein.

F. Der erste Krieg gegen Mithradates VI. von Pontus, 87 tis 84.

1. Die Veranlassung. Von den Staaten, die im nordwestlieben
Asien von Syrien unabbangig wurden, waren die bedeutendsten die
Kbnigreiche Pontus und Armenien. Ersteres gewann unter Mithra¬
dates VI. eine grobe Ausdehnung, da dieser grausame Konig seine
Iderrschaft fast liber aile Kiistenlander des 8chwarzen Meeres er-
weiterfce. Als er auch den Konig von Bithynien vertrieb und dieser
die Homer zu Ritje rief, bradi der Krieg aus.

2. Der Verlauf des Krieges. Hach der Besetzung Bithyniens
riickte Mithradates in die Brovinz Asia ein, wo er als „rettender
Gott“ gegen die romische Ausbeutung aufgenommen wurde. Daber
wurde auch sein Auftrag, aile daselbst anwesenden Italiker an
einem Tage zu toten, ausgefiihrt; so landen 80- bis 150.000 Men-
schen den Tod. Hierauf verlegte er den Krieg nach Griechenland
(S. 175) und maclite Athen zu seinem Stiitzpunkte.

Inzwischen landete Sulla in Griechenland, nalim nach wieder-
holten Stiirmen Athen, das geplundert \vurde, doch seine Ereiheit
behielt, schlug noch im Jahre 86 das pontische Heer bei Chdronea
und im folgenden Jahre ein zweites bei Orchomenus trotz dessen
siebenfacher Tlbermacht. Humnehr lieJ3 Mithradates Griechenland
rauinen und schloB den Eriden zu Dardanus (84), demzufolge er
aile Eroberungen herausgeben, die Kriegskosten zahlen und die
Kriegsllotte ausliefern muBte.

3. Die Bestrafung der Bewohner Asias. Die bedeutendsten
Anlianger des Mithradates und die Urheber des Massenmordes
wurden getotet, die Bewohner muBten die seit fiinf Jahren riick-
stiindigen Zolle und Zehnten nachbezahlen, auBerdem wurden der
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Provinz 20.000 Talente aufgebiirdet. Das Land wurde dadurch
finanziell verniclitet, zumal da die 20.000 Talente infolge des
Wuchers der Kitter bald auf 120.000 anschwollen.

G. Die Revolution in Rom nach dem Abgange Snllas
und ihre Niederwerfung, 87 bis 82.

1. Die Vorgange in Rom und in Italien wahrend Sullas
Abwesenheit (87—83). Ginna betrieb sofort dieWiederherstellung
der Sulpicischen Gesetze sowie die Amnestierung der Geachteten,
wurde aber von der Nobilitat in Rom in einer formlichen Schlacht,
in der 10.000 Mann gefallen sein sollen, geschlagen, worauf er aus
Rom doli und geaclitet wurde. Er fand aber Unterstiitzung seitens
der Bundesgenossen, als deren Vorkampfer er erscbien. Auf seine
Einladung war Marius, der sicb unter manchen Abenteuern auf eine
Insel in der kleinen Syrte gerettet liatte, in Italien gelandet; er
brachte bald 6000 Mann zusammen, indemer die Zvvinger der Eeld-
sklaven erbrechen lieB und ihnen um den Preis des Eintrittes in sein
Ileer die Ereiheit zusicberte. Bald verband er sicb mit Cinna und
beide belagerten liom, da.s sicb ergeben mubte. Nun begann dic
Blutlierrschaft des Marius, indem auf seinen Befehl fiinf Tage und
funf Nacbte lang gemordet wurde, wobei die Haupter der Nobilitat
den Tod fanden. Hierauf ernannte ibn Cinna zu seinem Kollegen,
docli starb er schon wenige Tage nacb dem Antritte seines siebenten
Konsulats (86) ; seine entmenschte Horde mufite niedergehauen
werden. Cinna blieb nun drei Jalire lang Konsul und ernannte aucb
seine Kollegen; als er sicb aber zum Heere begab, um Sulla ent-
gegenzuzieben, wurde er von den meuternden Soldaten erscblagen.

2. Die Beendigung des Biirgerkrieges durch Sulla (83, 82).
a) In Italien. Obwohl Sulla batte erklaren lassen, daB er die Ver-
teilung der Neuburger in alle Tribus nicbt beseitigen wolle (es blieb
auch in der Eolgezeit dabei), schlugen sich doch viele von ihnen,
namentlich die Samniten und Etrusleer, auf die demokratiscbe
Seite, wahrend sicb die Restfe der Nobilitat, darunter der junge
Cn. Pompeius, an Sulla anscblossen. Nacb zahlreichen Kdmpfen
bel die letzte Entscheidung bei PrUneste; daselbst wurde der
20jahrige Konsul C. Marius, der Sohn des Siegers bei Vercella,
von Sullaniscben Truppen belagert, ohne daB die Samniten, die
zum Entsatze herangezogen waren, ihn befreien konnten. Al? aber
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diese gegen Rom zogen, eilte Sulla herbei und verniehtete das feind-
liclie Heer in der Schlaclit am KoUinischen Ture (82). Damit war
der Krieg entschieden; Praneste mulite sich ergeben und wurde
gepliindert, Marius totete sicli selbst, die mannlichen Bewolmer
wurden hingerichtet. Samnium \vard vervviistet und hat sich nie
mehr vollig erholt; aueh andere Teile Italiens verodeten.*

b) In den Provinzen. Da Asia durcli Sulla zu Boden getvorfen
war und Mazedonien sowie Illjrien dem Senate treu blieben,
kommen nur die tvestlichen Provinzen in Betraclit. In Sizilien und
Afrika maclite Cn. Pompeius im Auftrage Sullas der Revolution
rasch ein Ende. Am langsten hielt sich die demokratische Partei
unter der Eiihrung des tiichtigen und ehrenwerten Sertorius in
Spanien, wo endlich Pompeius im Auftrage des Senates den Krieg
beendete, nachdem Sertorius von einem seiner Unterfeldherren er-
mordet vrorden war. So ward die■ Senatsherrschaft im ganzen Reiche
wiederliergestelit.

H. Sulla als Alleinherrseher, 82 bis 79.

1. Sullas Charakter und bisherige Wirksamkeit. Sulla trat
zuerst als Quastor im J ugurthinischen Kriege auf, zeichnete sich
unter Marius in der Schlacht bei Veroellii aus, \vurde Prator und
verdunkelte durch seine Erfolge iin Bundesgenossenkriege die
alteren Verdienste des Marius. Die beiden personlich verfeindeten
Miinner waren auch die Fuhrer der entgegengesetzten Parteien,
da Sulla nach Geburt, Bildung und Gesinnung auf Seiten der
Eobilitat stand. Seinen Charakter schildert uns Sallust, der nebst
seiner Bildung, seinem Ehrgeiz und seiner Beredsamkeit besonders
seine GenuBsucht hervorhebt.90 Die Zeitgenossen sagten von ilim,
daB er halb Euchs, halb Lowe, und daB der Fuchs in ihm gefahr-
licher sei als der Lowe. Auf der Holie seiner Erfolge nahm er den
Beinamen „Eelix“ an.

2. Die Schreckensherrsehaft. Auf Antrag des Senates wurde
Sulla vom Volke die Diktatur „legibus scribendis et reipublicae
constituendae“ auf unbestimmte Zeit iibertragen. Er begann sein

* Den HaB der Samniten auf Kom beweisen die Worte ilires Fiihrers
Pontius Telesinus: „Die Wolfe, welche Italien die Freiheit raubten, werden immer
wiederkehren, solange derWald, in dem sie ihre Zuflueht finden (Rom), von der
Axt verscliont bleibt.“ —• Jetzt war der 300 Jahre lange Kampf zwischen Stadt
und Land, Kiiste und Gebirge, Einheit und Freibeit entschieden.
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Werk mit einer sjstematischen Schreclcensherrschaft (S. 97).
Kachdem er die in der Schlacht am Kollinischen Tore Gefangenei
hatte hinrichten lassen, wurden zahlreiche Gegner der Nobilitčit,
jedenfalls mehrere Tausende, gedchtet, ihr Vermogen zugunsten
des Staates eingezogen, ihre Kinder von jedem Anite ausgesehlossen.
Zahlreiche Anhanger Snllas hereicherten sich hiehei und gaben
sich einem iibertriehenen Lnxus hin, der die sittliche Entartung
steigerte. Seine Vcteranen stattete Sulla mit Ackerlosen aus und
schenkte 10.000 STclaven der Geachteten die Ereiheit; dadurch ge-
wann er ergebene Anhanger.

3. Neuordnmig des Staatswesens. Seine MaBregeln betrafen:
a) den Senat selbst, b) die hoheren Magistrate, c) d as Tribunat
nnd d) die Volksversammlung.

a) Der Senat wurde durch Aufnahme von etwa 300 Mitgliedern
erganzt, die Zensur t.atsachlich beseitigt,* so daB die Sena.toren un-
absetzbar svurden, die Geschvvornengerichte ihnen wieder zuriick-
gegeben; in Zukunft sollten schon die Quastoren, deren Zahl auf 20
erhoht, wurde, nach Ablauf ihres Amtsjahres die Berechtigung znm
Eintritt in den Senat haben.

b) Das Konsulat und die Pratur vvurden beschrankt. Da die
Zahl der Beamten nicht in entsprechender Weise vermehrt worden
war, hatte sich der Senat bisher gewohnlich in der Weise geholfen,
daB er den Konsuln und Pratoren das Imperium auf ein zvveites
Jahr verlangerte, in dem sie als Prolconsuln und Proprdtoren eine
Provinz vemalteten. Sulla machte diese Gepflogenheit znm Ge-
setze, so daB von nun an die zwei Konsuln und acht Pratoren im
ersten Amtsjahre nor biirgerliche Geschiifte besorgten, im zweiten
Amtsjahr aher eine der zehn Provinzen** verwalteten. So worde
in Italien die biirgerliche von der militarischen Gewa.lt getrennt
und letztere dem Senat infolge seines Rechtes, die Provinzen zu-
zuweisen, untergeordnet.

c) Das Tribunat. das der Haupthebel der Revolution gewesen
war, beschrdnlde Sulla dadurch, daB er die Befugnis der Tribunen,
Plebiszite zn beantragen, von der Erlaubnis des Senates abhangig

* Es rvar nitmlich aueh die Feststellung der Steuerlisten durch die Auf-
hebung des Tributums in Ttalien und durch da,s Entstehcn des Soldnerheeres
hinfiillig geworden.

** Eiese waren: Sizilien. Sardinien, zwei Spanien, zwei Galiien, Afrika,
Mazedonien, Asia. Cilicien.
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machte und bestimmte, es diirfe sicli niemand, der Tribun gewesen,
um cin hoheres Amt bewerben. Dadurcb sollten die fahigeren nnd
ehrgeizigeren Manner vom Tribunale ferngehalten iverden.

d) Silila verordnete, daB Gesetzesantrage nur nach voraus-
gegangener Zustimmung des Senates ans Volk gebracht iverden
diirften.

So gab Sulla dem Senate wieder diejenige Stellung zuriick, die
er vor dem Auftreten der Graccben innegehabt hatte, und suclite
demnacb cine funfzigjdhrigeVergangenheit ungeschehen zu machen.
Das konnte aber um so iveniger gelingen, als es den Mitgliedern des
Senates durchaus an der notwendigen sittlicben Gesinnung gebrach
und das Ileer jedem beliebten Fiihrer folgte.

4. Sullas Tod. Als Sulla den Staat geordnet hatte, zog er sich
ins Privatleben zuriick (79). Im folgenden Jahre starb er: sein
Leichenbegangnis ivurde mit groBem Geprange abgebalten.

lir. Die Zeit des Pompeius und Časar, 78 bis 44.

A. Der Feehter- und Sklavenkrieg, 73 bis 71.

Infolge der nachlassigen ITandhabung der Polizei waren in
Italien schon mehrere Sklavenanfstande, in Sizilien sogar zwei
Sklavenkriege ausgebrocben, die den Pomern einige Jahre zu
scbaffen macbten. Dasselbe geschah auch jetzt, als eine Anzabl Gla-
diatoren, die in eigenen Schulen erzogen wurden, aus einer solchen
Anstalt in Capua entkommen waren; bald schlossen sich ihnen viele
STclaven an, so daB sich endlich mindestens 40.000 Bewa£fnete zu-
sammenfanden. TTnter der Anfiibrung des Thraziers Spartacus
durchzogen sie siegreich fast ganz Italien und erfullten Pom selbst
mit Angst'. Da erhielt der Prator M. Licinius Crassus (Pompeius
bekampfte damals den Sertorius) den Oberbefehl und es gelang
ilirn, Spartacus in Lulcdnien zu besiegen. Dieser fiel, tapfer kamp-
fend; 6000 Gefangene ivurden ans Preuz geschlagen.

B. Die Beseitigung der Sullanischen Einriehtungen
durch Pompeius, 70.

Pompeius war ein ehrlicher Mann und tapferer Soldat, aber
kein Feldherr und Staatsmann ersten Panges, besonders fehlte ihm
rasche Entschlossenheit. Da ihm der Senat den verlangten Triumph
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und das Konsulat sowie Landanweisungen fiir seine Soldaten nicht
bewilligen wollte, schlofi er sich der Volkspartei an, mit deren Hilfe
er seine Fordemngen durchsetzte.01 Dafiir maclite er dem Volke Zu-
gestandnisse durcli die Beseitigung der einschneidendsten MaBregeln
Sullas, und zwar: 1.) Das Tribunat erhielt seine friihere Bedeutung
zuriick; 2.) die Gesclnvornenlisten wurden aus Senatoren. Bittern
und den Spitzen der iibrigen Biirgerschaft gebildet; 3.) d^ie Zensur
wurde wiederhergestellt.

So waren im %vesentlichen die Zustiinde vor Sulla zuriick-
gefiihrt.

C. Die Kriege gegen die Seerauber, 78 bis 67.

1. Die Veranlassung. ISToch mebr als die Band- batte der Senat
die Seepolizei vernachlassigt, -ja die Kriegsflotte war nacli der Ver-
nichtung Karthagos sogar eingegangen. Da nun die zahlreichen
Kriege und Umwalzungen viele Burger und Provinzialen um Hab
und Gut gebracht hatten, suchte sich so mancher durch Seeraub
einen neuen Lebensunterhalt zu verscbaffen. Die Seerauber be-
herrschten damals das ganze Mittelmeer samt den Kiistengegenden
und bildeten einen formlicben Staat mit fester Organisation. Ihre
Sclilupfwinkel hatten sie an den buchtenreichen Steilkiisten von
Mauretanien, Dalmatien, Kreta und Cilicien, wo sie sich mit iliren
kleinen SchifFen leicht verbergen konnten.

2. Der Verlauf der Kriege. Hachdem der Senat mehrere
U-nternelnnungen gegen die Seerauber ohne besonderen Erfolg aus-
geriistet batte, brachte das Vollc, dem sogar die Getreidezufulir ah-
gesperrt war, die Angelegenlieit zur Entscbeidung. Es ndkm ndm-
licii den vorn Tribunen A. Gabinius gestettten Antrag an (67), daB
der Senat einem Konsular die unumschrankte militarische Gewalt
iiber das Mittelmeer und die Kiisten sowie das Becht, iiber die
Staatskasse bis zu einem sehr hohen Betrage zu verfiigen, auf drei
•Iahre iibertrage. Trotz des AViderstrebens der Senatoren erhielt
Pompeius das auBerordentliche Kommando, das eigentlich den
Sturz der Senatsherrschaft bedeutete, weshalb auch die Schrift-
steller von der Errichtung einer monarchischen Gewalt sprechen.
Tatsachlich machte Pompeius ungefahr in einem Vierteljahre dem
Seeriiuberivesen ein Ende.
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D. Der letzte Krieg gegen Mithradates, 74 bis 64, und die
Einrichtungen des Pompeius in Asien, 64 bis 61.

1. Der Krieg- gegen Mithradates. a) Die Veranlassung. Als
der Konig von Bithynien die Komer zu Erben seines Keiches ein-
setzte und diese das Erbe antraten, erklarte Mithradates den Romern
den Krieg und begann ihn mit dem Einfall in Bithynien.

b) Der Verlauf des Krieges. aJ Unter dem Ober-
befeble des L. Licinius Lucullus (7 4— 6 6). Lu-
cullus vertrieb den Feind aus Bitbynien, fiel in Pontus ein und
drangte Mithradates zur Elucht nach Armenien, dessen Konig
Tigrcmes, der Schwiegersohn des Mithradates, damals der mach-
tigstc TTerrseher in Asien war. Da Tigranes die Auslieferung seines
Schwiegervaters verweigerte, riickte Lucullus in Armenien ein,
schlug das 20fach iiberlegeue TTeer des Gegners und verfolgte ihn
bis an den Araxes (Aras), wo er das pontiscli-armenische Heer aiber-
mals besiegte (68). Ilier zwang ihn jedoch eine Meuterei seiner
Soldaten, die wegen der langen Dienstzeit und des st.rengen Winters
unzufrieden waren, zur TJmlcePr, wabrend Mithradates Pontus
rvieder besetzte. So gingen alle Drfolge des Lucullus verlorcn ; kaum
ein anderer romischer Feldherr hat, mit so geringen Mitteln soviel
geleistet wie er. Gleiclnvohl wurde er hauptsachlicb infolge des
TTasses der Kitter, deren Erpressungen in Asien er entgegengetreten
war, abberufen.

P) TJnter dem Oberbefehle des On. Pompeius
(6 6 — 6 4). Pompeius erhielt durch die lex Manilia auch den
unumschrdnlden Oberbefehl gegen Mithradates mit dem Rechte,
nach Belieben Biindnisso und Frieden zu schliePen (66).* Es gah
somit kaum ein Stiick Landes im Reiche, das damals nicht dem
Pompeius gehorcht. hatte; die Senatsherrsclmft war tatsdchlich be-
seitigt. Pompeius verdrangte den Mithradates raseh aus Pontus;
dieser floh wieder zu Tigranes, wurde aber von ihm wegen Be-
drohung durch die Parther fallen gelassen.** Hierauf verfolgte
Pompeius den pontiseben Konig, der sich auf die Halbinsel Krim

* Nach der Annahme der lex Manilia sagte der Optimatenfiihrer Catulus,
man werde jetzt in die Walder und auf die Berge fliehen mussen, wenn man frei
bleiben \volle.

** Die Parther maehten siel) in der Mitte des 3. Jahrh.vom syrischen Reiche
unabhiingig; ihre ethnographische Stellung ist unsicher, spiiter bedienten sie
sich einer arischen Sprache,
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fliichtete, bis an den Kaukasus, dessen Bevdlkerung er unterwarf.
Wegen der groben Terrainschwierigkeiten aber zog er dem Mithra-
dates nicht weiter nach, so daB am Kaukasus die romisehe Iierr-
schaft ebenso ikre Grenze fand, wie die persische und die helle-
nische. Als sich Mithradates auf allen Seiten verlassen sah, gab er
sich selbst den Tod.

2. Die Eroberung Syriens und Neuordnung der asiatisehen
Verhaltnisse durch Pompeius (64—61). JSTach der Beendigung
des Krieges zog Pompeius nach 8yrien; auf diese Landseiiaft war
die Herrschaft der Seleuciden sclion lange beschrankt. Da Syrien
unter fortwahrenden inneren Fehden litt, machte er es mit geringer
Muhe zur Provinz (64). Einigen Widerstand fand er bei den
Juden. Diese katten sich wegen der Bedriickungen seitens der
Ptolemaer um 200 den Seleuciden unterworfen, waren aber von
ihnen unter der Fiihrung der Makkabder um die Mitte des 2. Jahrh.
abgefallen, weil der Konig Antiochus IV. Epiphanes den Jehovah-
dienst ausrotten -wollte. Die Juden waren damals in zwei grobe
Parteien gespalten: die Sadducaer, welche die griechische Bildung
begunstigten und sich den mosaischen Vorschriften gegeniiber
freier hielten, und die Pharisaer, deren Anschauungen in der
Priesterschaft und in der Volksmenge ikre Stiitze hatten. Pompeius
erkannte das Haupt, der Pharisaer als Hohenpriester an, legte eine
romisehe Besatzung nach Jerusalem und machte Palastina zins-
pjlichtig. Hierauf ordnete er noch die Verhaltnisse in Kleinasien,
wo er die Provinzen Asia und Cilicien erweiterte, Bithvnien neu
einrichtete und das iibrige Kleinasien unter Klientelfiirsten stellte.

Ergebnis. Die Rbmer sicherten den neu gewonnenen Gebieten
den Frieden und steigerten ibre eigenen Einkiinfte um die Halfte
der bisherigen Summe. Es war nicht leieht zu envarten, daB sich
Pompeius, der im Orient iiber Kronen verfiigt hatte, in Rom \vieder
in die Rolle eines einfachen Biirgers hineinfinden werde.

E. Die Versehworung des Catilina, 66 bis 62.

1. Die Veranlassung. Die Erfolge, welche die Demokraten
durch den AnschluB an Pompeius errungen hatten, ermutigten sie
zu weiteren Angriffen auf die Senatsherrschaft. Der hervorragendste
Fiihrer der Demokraten war damals C.Julius Caesar, der mit
Orassus befreundet war, aber auch Beziehungen zu einstigen Sul-
lanern, verschuldeten und unzufriedenen Adligen, unterhielt? die
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wieder zu Amtern und dadurch auch zu Geld gelangen wollten.
Das Haupt dieser Lente war der ehemalige Prator L. Sergius
Catilina, ein Mann von hervorragenden EigenscTiaften des Korpers
und Geistes, dem aber jeder sittliche Halt fehlte . 92 Dank der Wach-
samkeit der regierenden Krci se atu rde aber der Ausbruch einer Ver-
schworung zweimal vereitelt.

2. Der Vcrlauf der Yerschworung. Die Verschwornen be-
schlossen nun, das K onsulat fiir das Jabr 63 Catilina zu ver-
schaffen. Aber infolge der Vereinigung der LTobilitat, der Ritter und
Anhanger des Pompeius wurde M. Tullius Gicero gewahlt. TJm so
mehr waren die Verscbwornen dariiber einig, Catilinas Valil zum
Konsul fiir das Jahr 62 durch Errriordung des die Wahl leitenden
Konsuls und der unbequemen Mitbewerber durchzusetzen. Cicero
erfuhr dieses« Vorhaben durch seine Spione, die sich unter die Ver-
schTTomen gemischt hatten, daher erschien er am Wahltage mit
einer Leibwache, so daB jene keinen Angriflf wagten. Audi -\vurde
der Versuch, Cicero bald darauf in seiner Wohnung zu ermorden,
vereitelt, da er recbtzeitig die Wachen verstarkt hatte.

Run berief Cicero den Senat zu einer Sitzung, in der er die
erste seiner vier ,.Catilinarischen Reden“ hielt. Unter dem Ein-
drucke dieser Rede begab sich Catilina nach Etrurien, wo die Ver-
schwornen Truppen ziisamrnengezogen hatten, nachdem er mit den
zuriickgebliebenen Gesinnungsgenossen vereinbart hatte, daB Cicero
ermordet, Rom an zwolf Stellen angeziindet und seinem heran-
ziehenden Heere die Tore geoffnet werden sollten. Dieser Plan
wurde aber dadurch vereitelt, daB Cicero schriftliche- Beweise von
der Schuld der Verschwornen in die Hand bekam, die er dem Senat
vorlegte; schon vorher hatte er fiinf ihrer Haupter verhaften lassen.
Uber deren Schicksal erhob sich im Senat eine stiirmische Debatte.
Časar suchte durch Drohungen ihr Leben zu retten, M. Porcius
Cato, ein Urenkel des alteren Cato, drang entschieden auf ihre
Hinrichtung. Die Mehrheit des Senates verurteilte sie zum Tode
und beauftragte Cicero mit der Ausfiihrung des Urteiles: dieser
lieB sie in der ISTacht erdrosseln, worauf ihn die Volksmassen ju-
belnd begriiBten und der Senat ihn „Vater des Vaterlandes“ nannte.
Es war der Hohepunkt im Leben Ciceros.93

Infolge der Uachricht tiber diese Vorgange loste sich das ILeer
Catilinas zum groBten Teile auf. Der Rest wurde bei Pistoria ver-
nichtet; Catilina war unter den Getoteten (62).
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Ergebnis. Der Senat trug seinen letzten Sieg iiber die Demo-
kratie davon und fiihlte sicli so stark, daB er den Anspriichen des
Pompeius entgegentrat.

3. Charakter und friihere Wirksamkeit Ciceros. M. Tullius
Oioero, gleich Marius aus ritterlicher Familie in Arpinum stam-
mend, kam frlih nacli Rom, wo er durch griechische T.ehrer eine
wissenschaftliche Bildnng erhielt, die er durch Studien in Athen
und Rhodus erganzte. Er verdankte sein Emporkommen hesonders
seiner glanzenden Rednergabe. T)iese verwertete er zuerst als Rechts-
amvalt, giug dann als Quastor nach Sizilien, veranlaBte die Ver-
urteilung des Verres, der als Statthalter Sizilien ausgesaugt hatte,
befiirwortete als Prator durch die Rede de imperio On. Pompei,
seine erste Staatsrede, die lex Manilia und verwaltete im Jahre 63
das Konsulat. Seine Eitelkeit trieb ihn dazu, eine hervorragende
politische Rolle spielen zn wollen, zu der ibm aber die Charakter-
festigkeit fehlte. Er war ein treuer Anbanger der Republik, deren
Sieg er fiir sicher bielt, weil sie die Grundlage des bestehenden
Recbtsznstandes war; doch bewarb er sicb auch um die Gunst der
jeweiligen kfaclitbaber. Thn zierten Vaterlands- und Ereundesliebe,
edler Sinn und Liebe zu den Wissenschaften.

4. Charakter und friihere Wirksamkeit Casars. O. Julius
Časar, aus sehr vomehmem Geschlechte, ein Reffe des Marius,
Scbwiegersohn des Cinna, fiiblte sich friih zur demol^ratischen
Partei hingezogen. Sulla achtete ihn, doch retteten ihn die Eiirbitten
seiner Venvandten.94 Durch Rhetoren sehr sorgfaltig unterrichtet,
untemahm er eine Studienreise nach Griechenland, wobei er von
Seoraubern gefangen wurde, unterstiitzte die lex Gdbinia und
Manilia, machte die iiblicbe Reamtenlaufbahn durch und verwaltete
das jenseitige Spanien, nachdem Crassus den Glaubigem Casars fiir
dessen Schulden ('ungefahr 5 Mili. Rronen') Riirgschaft geleistet
hatte. Er ist Roms srriiBter Eeldberr und Staatsmann, ein hervor-
ragender Redner und Schriftsteller, ausgezeicbnet durch besoudere
Elarbeit des Verstandes, voli Selbstbeherrschung und rascber Ent-
scblossenheit.

F. Da.s erste Triumvirat, 60.

1. Die Veranlassung zum Abschlusse des Triumvirats. Als
Pompeius in Italien ankam, loste er gegen die allgemeine Erwartung
sein TTeer auf und begab sich mit nur geringem Gefolge nach Rom,
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wo er einen glanzenden Triumph feierte. Al s er aber vojn Senate
die Bestatigung seiner Einrichtungen in Asien, das zweite Konsulat
und Landanvveisungen fiir seine Soldaten verlangte, wurde er ab-
gewiesen. Deshalb naherte er sicli dem Fiihrer der Volkspartei
Časar, der eben aus Spanien zuriickgekehrt \var, wo er sich Kriegs-
ruhrn erworben hatte und seiner Schulden ledig gevvorden war. Da
die Ritterpartei sich gerne auf Seite der Machtigen schlug, schloB
sich auch M. Licinius Crassus, der reichste Mann des darnaligen
Rom, dem Bunde an.* Diese Verbindung ist als das erste Trium-
virat bekannt, das Cato mit Recht als Anfang vom Ende der Re¬
publik bezeichnete und dessen Teilnehmer Cicero in den Briefen an
seinen Freund Atticus „Tyrannen und Dynasten“ nennt.

2. Casars Konsulat (59). Der Vereinbamng der drei Macht-
liaber gemaB erhielt Časar fiir 59 das Konsulat und setzte durch
die lex Julia die Landanvveisung an die Veteranen des Pompeius
gegen den Willen des Senates beim Volke durch, vvorauf der Senat
die aeta Pompei in Asien bestatigte. Ebenfalls vom Volke erhielt
Časar nach Ablauf seines Amtsjahres das diesseitige Gallien, das
Oato die Akropolis von Italien nannte, und Illyrien auf fiinf Jahre
zugewiesen, auBerdem auf Antrag des Pompeius vom eingeschiioh-
terten Senate noch das jenseitige Gallien, wahrend Pompeius selbst
m Italien bleiben wollte, um die Durchfiihrung des Ackergesetzes
zu iibeinvachen. Die Beziehungen zwischen beiden Mannern wurden
dadurch noch inniger, daB Pompeius Casars Tochter zur Gemahlin
nahm. Mit Hilfe des Tribunen P. Clodius setzten sie iiberdies die
Entfernung der beiden einfluBreichsten Senatoren Cato und Cicero
aus Rom durch. Der erstere erhielt den Auftrag, Cvpern zu be-
setzen, der zweite hegab sich infolge eines Volksbeschlusses, der
denjenigen mit der Verbannung bestrafte, der mit MiBachtung des
Provokationsgesetzes einen Burger hingerichtet hatte, nach Thessa-
lonice. Hierauf ging Časar in seine Provinzen ab.

3. Zusammenkunft in Luca (56). Pompeius, dessen altere
Lorbeern gegeniiber den ruhmvollen Taten Casars in Gallien zu
welken begannen, naherte sich zwar dadurch, daB er die Zuriick-
berufung Cioeros betrieb, der Senatspartei. begab sich aber. da der
Senat die lex Julia beseitigen wollte, zu Časar nach Luca, wo sich

* Plut. Crassus 2 gibt dasVermBgen dos Crassus auf 7100 Talente an. Naeli
Cicero galt dem Crassus. nur derjenige als reich, der aus seinem Einkominen eiu
Heer erlialten konnte. Er hatte sich bei den Sullanischen Proskriptionen bereicliert.
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auch Crassus einfand. Dievdrei Machthaber teilten nun die. Getvalt
fur die ndchsten funf Jdhre: Pompeius und Crassus sollten zu
Konsuln fiir das Jalir 55 gewalilt werden, nach Ablauf ihres Aints-
jalires ersterer die beiden Spanien, letzterer Syrien als Provinz auf
fiinf Jahre erhalten, wogegen Časar die Verlangerung des.Imperium
in Gallien bis Ende des Jahres 49 zugestanden wurde. Der Senat
war nicbt imstande, diesen Bescbliissen entgegenzutreten.

G. Die Eroberung Galliens durch Časar, 58 bis 51.

1. Die Verhaltnisse in Gallien vor Casars Ankunft. Gallien,
das Hauptland der Kelten, reichte im Osten bis an den Rhein. Es
erfreute sicb damals einer erheblichen materiellen Bliite, die im
guten Stande von Ackerbau, Vielizucbt, Bergbau, Industrie und
Handel ihren Ausdruck fand. In politischer Bezieliung stand es mit
dem Volke sclilimm. Bei der geringen EnUvicklung des stadtischen
Wesens lebte das Volk in Gauverbunden. Seine friiberen Reclite
waren durch das Emporkommen eines fehdelustigen Adels vielfach
eingeschrankt worden; auberdem lastete auf ihm der Druck des
Priesterstandes der Druiden, die zugleich die Hiiter des Wissens
waren und haufig aucli politische Vorrechte beanspruchten. L)ie
hochste Porm politischer Einigung, welche die Eelten erreichten,
vvar die Hegemonie. So bildeten die Stamme zwischen Rhein und
Seine den Bund der Belgen, die Stamme in der Normandie und
Brctagne den aremorihanischen Bund, im mittleren Gallien rangen
die Aduer und Seguaner um das tlbergewicht. Den Siidosten des
Landes hatten die Romer als Gallia Narbonensis im Besitze; den
Sudwesten zwischen Pyrenaen und Garonne die mit Iberern ver-
mischten Aguitanier. Als Charaldereigenschaften der Kelten be-
zeiclinet Časar Eitelkeit, Leichtglaubigkeit, Abenteuer- und Kriegs-
lust. Ihre Tapferkeit fand unbedingie Anerkennung, doch vermiBte
man an ihnen Ausdauer, Zucht und Gemeinsinn.95

Als Časar nach Gallien kam, waren die Germanen im Vor-
dringen gegen Gallien begriffen; einzelne germanische Volker-
schaften hatten sich bereits in Gallien niedergelassen und der
deutsche Heerfiihrer Ariovist hatte den Sepuanern die Hegemonie
in Mittelgallien verschafft.

2. Die Unterwcrfung Galliens. Gerade zur Zeit der Ankunft
Casars brachen die keltischen Ilelveticr in Gallien ein. Entsclilossen,
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ikre Eiederlassung daselbst nicht zu dulden, riickte er ihnen ent-
gegen, schlug sie (58) bei Bibracte und zvvang sie, nach Helvetien
zuriickzukekren und die romische Oberkoheit anzuerkennen. Bald
darauf kam die Beilie an Ariovist, der die Aduer wegen Verwei-
genmg des Tributs angrifi. Stolz lehnte er das Ansinnen Casars,
vor iiim zu erscheinen, ab und riihmte sich, daB sein Ileer 14 J alire
lang niciit unter Bach gekommen sei. Časar besiegte iim in der
Kake von Kolmar; Ariovist entkam nur mit wenigen seiner Leute.
So \var MittelgaLlien unterworfen. Eun stellte der belgische Bund
ein iiberlegenes Heer gegen Časar ins Eeld; da sich dieser aber
auf die Verteidigung besckrankte, ging es zum groBen Teile wieder
auseinander, \vie Časar richtig vorausgesehen hatte (Mangel an
Ausdauer). Infolgedessen gelang es ihm, das nordliche Gallien bis
gegen die Kiiste Bin zu erobern (57). Im nordwestlichen Gallien
leisteten jam meisten Widerstand die seetiichtigen Veneter. Dec.
Brutus, Casars Unterfeldherr, sclilug sie zur See trotz ihrer tjber-
legenheit an Sehiffen (56); sie muBten sich ergeben und wurden
alle in die Sklaverei verkauft. JJaran schloB sich die Besiegung
der iibrigen Volkersckaften bis zur Seine. Zuletzt unterwar£ das
sudivestliche Gallien Casars Legat F. Grassus, der Solin des Triurn-
virn, wom.it die Eroberung Galtiens im Jalire 56 voLlendet war.

3. Siclierung Galiiens gegen die Germanen und Briten
(55—53). Časar zog zweimal iiber den Khein, urn die Germanen
von weiteren Einfallen in Gallien abzuschrecken. Da sie sich vor
ihm in die Walder zuriickzogen, kelirte er beidemale nach mehr-
tagigem Venveilen auf germanischem Boden wieder zuriick. Auch
die beiden Ziige nach Britannien fuhrten zu keinem vveiteren
Erfoig, als daB die dortigen Volkerschaften ihre festlandischen
Stammesgenossen nicht unterstiitzten.

4. Die Unterdriickung der keltischen Aufstande (53—51).
Eachdem zuerst einige vereinzelte Aufstande unterdriickt worden
waren, begann (52) der groBe Aufstand der Kelten, an dessen
Spitze der Arverner Vercingetorix trat. Als Časar beim Angriff auf
Gergovia, das auf einer der vulkanischen Felskuppen des Landes
lag, geschlagen wurde, erhoben sich auch die Aduer und Belgen,
so daB ganz Gallien unter den Waffen stand. Die Entscheidung Bel
bei A lesia, wo Vercingetorix von Časar belagert vvurde. Zwar zog
ein starkes Entsatzheer heran, doch wurde es von Časar mit Hilfe
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germanischer Reiterei gesclilagen, worauf sick die Stadt ergeben
mulite; Vercingetorix wurde gefangen und kingerichtet. Deu letzteu
Aufstanden wurde im Jakre 51 ein Ende gemackt.

Ergebnisse. 1.) Das rbmiscke Reick erkielt durck den Rkein
eine sichere und bleibende Grenze; 2.) die Komer gewanneu neues
Laud fiir Acheraniveisungen, was iiir sie ebenso eine Lebensfrage
war, wie fiir die Grieckeu zur Zeit Alexanders des Groben; 3.)Gal-
lien wurde ein romanisches Land, das die Kultur des Altertums ins
Mittelalter kiniiberleitete; 4.) der Eiutritt der Volkenvanderung
wurde um inekrere Jakrkuuderte hinausgeschoben; 5.) Časar erwarb
sick groben Buhm, ein tiiektiges Heer sowie viele Schdtze und er-
starkte dadurck zum Kampfe mit Pompeius.

H. Der Zerfall des Triumvirats, 53 bis 50.

Da sowokl Časar als Pompeius nack der Alleinherrschaft
strebten, muBten sie miteinander im Kampf geraten. Den Aus-
brucli der Eeindseligkeiten besckleunigten:

1. Der Tod des Crassus (53). Sckon vor seiner Ankunft in
Asien war der Krieg mit den Parthern ausgebrocken. Bei Carrhd
kam es zur ersten Scklackt zwiscken iknen und den Kornern, die
nur Triimmer ikrer Armee retteten. PLier fand, wie die g?'iecliische
Bildung, auch die romische Macht auf die Bauer ilire Grenze.
Crassus wurde auf dem Riickzuge bei einer Zusammenkunft mit
dem feindliclien Eeldherrn ermordet. So loste sick das politisclie
Verkaltnis z\viscken Časar und Pompeius, nackdern sick kurz vor-
ker durck den Tod der Julia bereits das personliclie gelost katte.

2. Des Pompeius Annaherung an den Senat. Bei einem Zu-
sammenstoBe des Konsulatskandidaten Milo mit seinem Feinde
Clodius in der Kake von Kom fand der letztere den Tod. Da es
infolgedessen in Kom selbst zu Kampfen kam, ernannte der Senat
Pompeius zum consul sine collega (dem Wesen nack zum Dik¬
tator) ; in dieser Eigensckaft stellte Pompeius die Ruke wieder-
ker, vrorauf er die Diktatur niederlegte (52).

3. Initium tumultus. Pompeius drang im Senate darauf, dafi
Časar vor SckluB des Jahres 49 das lvommando niederlege. Der
letztere erklarte sick kiemit einverstanden, falls audi Pompeius,
der sick seine Stattkaltersckaft in Spanien vom Senate katte ver-
langern lassen, auf seine Stellung verzickte; dock ging dieser nickt
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darauf ein. Im Janner -19 stellte der Senat den Tag fest, bis zu
dem Časar das Ileer zu entlassen und seine Provinzen aufzugeben
hatte, erklarte das Vaterland in Gefahr, rief die gesamte Biirger-
schaft unter die Waffen (initium tumultus) und betraute Pom-
peius mit dem Oberbefehle. Wenige Tage vorher hatte Časar an
der Spitze einer einzigen Legion den Bulico iiberschritten, den
nach der Sullanischen Staatsordnung kein Peldherr ohne Geneli-
migung des Senates mit seinen Truppen iiberschreiten durfte. „Der
Wiirfel war gefallen“ (49).

I. Der zweite Biirgerkrieg, 49 bis 45. 9 6

I. Der Krieg bis zum Tode des Pompeius, 49 und 48.

a) Der Krieg’ um den Besitz Italiens, Spaniens und der
Inseln (49). Časar d rang, ohne Widerstand zu finden, mit groJBer
Schnelligkeit bis Picenum vor und verstarkte sein Heer teils durcli
Aushebungen, teils durch Heranziehung seiner Legionen. Auf die
jSTachricht davon schiffte sich Pompeius in Brundisium zur tfber-
fahrt nach Illyrien ein. Ohne ein ernstliches Gefecht hatte Časar
nach zwei Monaten eine Armee von zehn Legionen beisammen und
war im Besitze von ganz Italien samt Bom, wo ihm auch die Staats-
kasse und alle Kriegsvorrate in die Hande gefallen waren.

Sodann zog Časar iiber die Ostpyrenaen nach Spanien, um
die Legaten des Pompeius zu bekampfen. Er schlug sie bei Horda,
worauf sich ihm das jenseitige Spanien freiwillig anscliloh. Weil
Pompeius die Getreidezufuhr abschneiden wollte, lieB Časar durch
seine Unterfeldherren Sardinien und Sizilien besetzen. So war er
am Schlusse des ersten Kriegsjahres unzv/eifelhaft der Sieger.

b) Die Entscheidung in Mazedonien (48). Časar fulir trotz
der tlberlegenheit des Eeindes zur See mit groBer Kiihnheit nach
Illyrien und suchte Pompeius in Dgrrhachium einzuschlieBen,
wurde aber daselbst geschlagen. Um nun die Elotte auszuschalten,
beschloB er, nach Thessalien zu ziehen, \vohin ihm Pompeius, von
den siegesgewissen Senatoren gedrangt, folgte. Ilier wurde er aber
mit 54.000 gegen 23.000 Mann von Časar bei Plarsalus (48) voll-
standig geschlagen; infolgedessen fielen Mazedonien und Griechen-
land dem Sieger zu. Pompeius floh nach Aggpten, wurde aber im
Auftrage des Konigs bei seiner Landung ermordet. Bald darauf
erschien Časar vor Alezandrien.
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2. Die Kiimpfe Casars in Afrika, Asien und Spanien, 48 bis 45.

a) Ucr Krieg in Agypten (48 und 47). Als Časar den Thron-
streit zwischen Kleopatra und ihrem Eruder-Gemahl zugunsten der
ersteren schlichtete, entstand in Alexandrien ein Aufstand, der ihn
eijie Zeitlang in groBe Gefalir braclite. Er versclianzte sieh in der
koniglichen Eurg sovvie im benachbarten Tlieater und steckte die
agvptische Flotte in Erand, wobei auch die beriilimte Eibliothek
in Elammen aufging. Aus der Gefalir vrarde er erst durch das
Entsatzheer dcs Mithradates von Pergamum, eines angebliclien
Sohnes des friiheren Konigs von Pontus, befreit.

b) Der Krieg gegen Pharnaces (47). Nachdem Časar die
Verhaltnisse in Agjpten geordnet liatte, zog er gegen Pharnaces,
den Solin des Mithradates. Dieser liatte von der Halbinsel Krim
aus einige Gebiete in Kleinasien an sieh gebracht. (Uisar riiekte
in Eontus ein und schlug ilm nach fiinftagigem Eeldzuge bei
Želaj 31 die Krim erhielt Mithradates.

c) Der Krieg in Afrika (4(i). Nach der Sehlacht bei Pharsnlus
fliiel)tiete.n sieh die meisten liepublikaner in die Provinz Afrika,
da sie am Konige von Nurnidien einen Ruckhalt hatten; dagegen
fand Ciisar an den beiden Kbnigen von Aiouretanien Bundes-
genossen. Eei Thapsus siegte er vollstandig; es ist die letate grobe
Sehlacht, in der Elefanten venvendet vvurden. (Jato totete sieh
selbst, die beiden Soline des Pompeins entkanien nach Spanien.
Das vvestliclie Nurnidien vvurde zu. Mauretanien gesehlagen, der
grbBte und fniehtbarste Teil mit dem iibrigen „Afrika“ vereinigt.

d) Der letzte Kampi in Spanien (45). Die Legalen Casars
hatten das Land niokt beruliigen konnen, die Bevolkerung lud
daher die Pompeianer ein, nach Spanien zu kommen. So crfolgte
die letzte Entscheidung in diesem bande, und zwar bei Munda in
einer auBerst blutigen Sehlacht, in der Časar nur mit der groBten
Anstrengung den Sieg davontnig. us Er mar nun Alleinherrscher.

K. Časar als Alleinherrscher, 45 und 44.

1. Die Wie(lcrherstellung der Ordnung. llngleich Sulla
begann Časar seine Alleinherrsebaft. niclit mit Schreckenstaten,
sondern verzieli vielen seiner Gegner und erlieB cine allgcrneine
Amnestie. Er rechtfertigte weder die Eefiirchtungen der gostilrzten
Nobilitiit, nocli crfiillte er die Wiinsche eines groben Tei les seiner

Zeeho, Geschichte des Altertums. 14
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Anhanger, welcke Vernichtung der Sckuldbiicker und Giiterein-
ziehungen erwarteten; vielmelir suckte er die kervorragenderen
Alanner aller Parteien an sick zu zieken, um mit ikrer Hilfe den
Staat zu ordnen und zu verwalten.

2. Ciisars Stellung als Alleinherrscher. Seit dem Ausbrucke
des Biirgerkrieges wurden ikm allmakliek die hochsten Ehrenslellen
der Republik iibertragen. Er vvurde Konsul, lebenslanglicker Zensor
und Eiktator, erkielt die tribunizische Gewalt auf Lebenszeit und
aukerdem durck Senats- und Volksbesckliisse nock auBerordentliche
Vorrechte, so: die Entsckeidung iiber Krieg und Erieden, freie
Verfiigung iiber das Heer und die Einanzen, das lieckt der Er-
nennung der Stattkalter, die Leitung der Eeamtenwaklen usw.
Eberdies wurden ikm allerlei Ehren zuteil: er erkielt den Titel
„Vater des Vaterlandes“, der siebente IVIonat wurde nack ikm Julius
benannt u. dgl. Zum Ausdrucke der Alleinkerrsckaft nannte er sick
stiindig Imperator und liek das Bild der Koma auf den JVLiinzen
durck sein eigenes ersetzen. Seme Maclit umfakte die des cdten
Konigtums, dock leknte er die Krone wiederkolt ab, da sie beim
Volke kockst unbeliebt war. Seine Stellung berukte auf dem Ver-
trauen des-Volkes, wie die des Perikles.

3. Casars Talen als Alleinherrscher. Auck als Alleinherrscher
suckte Časar das demokratiscke Programm des C. Gracckus durck-
zufiikren. Er strebte demnack an: a) die soziale Hebung des romir
schen Volkes; b) die Herabdruckung des Senales zu einer beraten-
den Behorde und cJ die Ausgleichung der Rechtsverschiedenheit
der verscliiedenen Staatsangehdrigen.

a) Časar suckte die Not des Volkes moglichst zu mildern.
Biesem Zwecke diente' die Herabsetzung der Sckulden, die Ein-
schrankung der Zakl der Getreideempfanger von 320.000 auf
150.000, die Auffiihrung von groBen Bauten, die Bestimmung, dah
die groBen Viehziickter mindestens ein Drittel ikrer Hirten aus
erwacksenen Ereien zu nehmen liatten, die Absckaffung der Ver-
paclitung der direkten Steuern in den Provinzen. Besonders w.icktig
aber wurde die Ansiedlung zahlreicher verarmter Burger in den
Frovinzen, namentlick in Gallia Karbonensis, Karthago * und
Korinth.

* Diese Kolonie war nach dem Sturze des. C. Gracchus wieder eingegangen.
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b) Bie letzte Enischeidung in allen Staatsangelegenheiten nahm
Clisar fiir. sick setbst in Anspruch und driickte dadurck den Senat
wieder zu einer beratenden Bekbrde lierab. ila er die Halfte der
Beamtenstellen, deren Bekleidung zum Eintritt in den Senat be-
rechtigte, selbst besetzte, iibte er einen entsckeidenden EinfiuB auf
seine Zusammensetzung aus. i)ie ganze ausiibende Gewa.lt behielt
er in seiner Iland. Er ver\valtete die Einanzen, bestellte die Pro-
vinzial-Stattkalter, die er streng beaufsicktigte, ordnete das ver-
fallene Heerwesen u. dergl. Bei seinem Tode hinterlieli er iiber
200 Millionen Kronen, eine Summe, die den koeksten Kassenstand
in der Bliitezeit der Republik um das Zelmfacbe iibertrifft.

c) Mit dem Grundsatze, daJ3 I ialien das herrschende Land
und die Provinzen Untertanengebiete seien, braeli er vollstandig
und strebte Gleiclisteilung der Provinzen mit Italien an; er naliin
daher aucli E iciit-Italiker in den Senat auf. Beskalb forderte er
auck iiberall die italisclie und griechische Kation, deren Kraft und
Kultur die Grundlagen des Reickes bilden sollten, erbielt das ganze
diesseitige Gallien das Biirgerrecht und demselben Zwecke dienten
die ausvvartigen Biirgerkolonien. in der griechisch-romiscken Re-
ligion und Literatur war bereits ein Teil der geineinsamen Kultur
gegeben; Oiisar schuf eine neue Eeiclisgoldmiinze (Aureus —
25 Eenaren) und fiihrte an Stelle des friilieren Mondjakres von
355 Tagen das agyptische Soimenjaki- ein. Zum ersten- und letzten-
mal umscklossen ein Reich und eine Kultur das Becken des Mittel-
meeres ; der Islam kat diese Einkeit fiir immer verniektet.

Ergebnis. Burek diese MaBregeln strebte Časar eine Staats-
verwaltung an, die sick unseren modernen Einrichtungen nahert;
er ist tatsacklick der erste Kaiser.*

4. Ciisars Ermordung (44) . Personlicke und politisclie Beweg-
griinde fiilirten zur Ermordung des Biktators. G. Gassius, dem Časar
die gewiinschte stadtiseke Pratur niclit gegeben katte, wird als
A n sti ft,er der Verschworung bezeicknet. Er gewann den beliebten
M. Junius Brutus, einen begeisterten Ankiinger der Republik, fiir
seinen Plan. Allmakliek erweiterte sick der Kreis der Yersckwornen
auf ungefakr GO; von 23 Boleksticken durchbolirt, sank Časar im
Senat an der Statue des Pompeius nieder."

* Die VVorte „Kaisei'“ und „Zar“ stammen vom Worte „Cilsar“.



212 i)ie Komer.

IV. Die Zeit (Les Antonius und Octavianus, 44 bis 31.
A. Die Wirren naeh der Ermordung Časars, 44 und 43.

1. Die Lage in Rom. Casars Ermordung rief zunachst Schrecken
und Verivirrung liervor; aber bald beberrscliten der Konsul M. An¬
tonius, ein Anhanger Casars, und C. Octavianus, des Ermordeten
GroBneffe und Universalerbe, die Lage. Der erstere, mehr Feld-
herr als Staatsmann, war selir begabt, aber ieieiitsuihig und genuB-
siiehtig, der letztere benatm sich trotz seiner groBen Jugend (er
war erst 19 Jalire alt) sehr vorsicbtig und gewandt. Auf Antrag
des Antonius bestatigte der Senat samtlicbe Verfiigungen Casars
und erteilte auch den Mordern Anmestie: zwei einander geradezu
widerspreehende Bescliliisse. Gleiclnvolil entflammte Antonius die
Erbitterung des Volkes gegen die Vcrscbw6rer dnrcli die offentlicbe
Verlesung des Testarnentes Casars, der die Burger reichlieh bedackt
hatte, sowie durch die Rede beim feierlichen Leichenbegangnisse
des Ermordeten und zwang dadurch, die Verschwornen zur Flucht.

2. Der Mutinisehe Krieg (44 und 43). Als sich Antonius
mit Waffengewalt in den Besitz des diesseitigen Gallien setzen
wollte, wurde ihm vom Senat auf Betreiben Ciceros (die beriihmten
14 Philippisclien Reden) der Krieg erkldrt. Diesen fiihrten im Auf-
trage des Senates die beiden Konsuln und der „Proprator“ Oktavian.
Die Entscheidung erfolgte bei Mutina; Antonius wurde geschlagen
und begab sich ins jenseitige Gallien, mit dessen Stattlialter
M. Aemilius Lepidus er schon seit einiger Zeit in Uiiterhandlungen
stand. Da sich Oktavian durch mehrere Verfiigungen des Senates,
der ihn beiseite zu schieben suchte, verletzt fiihlte und erkannte,
dali er niclit gleiclizeitig Antonius bekampfen und den Rachekrieg
gegen die Versckwornen beginnen konne, beschloB er, sich mit
Antonius, mit dem ihn die Abneigung gegen den Senat und der
I4a£ gegen die IVlorder verband, zu verstandigen.

B. Das zweite Triumvirat.
1. Die Griindung des zweiten Triumvirats (43). Eaclidem

sich Oktavian gegen den Willen des Senates das Konsulat erzvvungen
hatte, seliloH er mit Antonius und Lepidus das ziveite Triumvirat,
das iiber zehn J alire lang die Schicksale des Reiches bestiimnte. Die
drei Miinner verstiindig-ten sich iiiebei iiber folgende Punkte: a) Die
Regierung des Staates fiihren sie funf Jahre gemeinsam, bestimmen
fiir diese Zeit im voraus die Besetzung der Amter und teilen unter
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sich die Provinzen des Westens (der Osten war in deu llanden dar
Verschwornen); b) sie fiihren gemeinsam dren Krieg gegen die Ver-
schivornen; c) um die Gegner zu vernichten und die Mittel zum
Kriegfiihren zu erlangen, werden umfassende Proshriptionen ver-
anstaltet; d) die Veteranen werden durch tlberlassung von 18 der
reichsten italischen Landstadte zufriedengestellt. Die Zahl der
Geachteten wird auf 130 Senatoren und 2000 Bitter angegeben;
das b.ekannteste Opfer war Gicero. Die angemaBte Gewalt lieBen
sich die Triumvirn vom Volke bestatigen; dagegen war das erste
Triumvirat eine personliche Vereinbarung der drei Maehtbaber.

2. Der Philippensische Krieg (42). Brutus und Cassius hatten
sich nach dem Osten gefliichtet; ersterer iibemahm mit Genehmi-
gung des Senates die Venvalttmg Mazedoniens, letzterer die Svriens.
Sie wurden aber boi Philippi in zwei Schlachten besiegt und toteten
sich selbst. Die Sieger trenuten sich. Oktavian iibernahm es, den
Veteranen die versprochenen Gliter zu verschaffen, was mit der
groBten Harte und Grausamkeit geschah. Antonius hatte die Auf-
gabe, den Osten zu unterwerfen, was e.r auch Vollstandig durch-
fiihrte. Der unbedeutende Lepidus, der mit Afrika abgefunden
wurde? spielte keine Bolle mehr.

3. Die Auflosimg des Triumvirats. Obwohl Oktavians
Sclnvester, die edle Oldavia des Antonius Gattin wurde; kam es
doch bal d zvvisclien beiden zu Gegensatzen. Wahrend Antonius am
Hofe der Kleopatra ein schwelgerisches Leben fiihrte, besiegte
Oktavian den 8. Pompeius, der das Mittelmeer unsicher machte.
Oktavia vermittelte hierauf eine Verstandigung ibres Gatten mit
iiirem Bruder, derzufolge das Triumvirat auf weitere fiinf Jabre
verlangert wurde. Kachdem sodann Oktavian die Truppen des
Lepidus gevvonnen und ihn dadurch Afrikas beraubt hatte, siclierte
er noch durch gluckliche Kampfe gegen die Dalmater und Pan-
nonier die Kordgrenze Italiens. Antonius unternahm inzwischen
nur einen miBlungenen Krieg gegen die Parther.

C. Die Schlacht bei Actium und die endgiiltige Errichtung
der Monarchie, 31.

1. Die Veranlassung. Wahrend sich Oktavian durch seine
Taten den Dank des Senates und des Volkes erwarb, schadigte
Antonius den Staat aufs schwerste, indem er an Kleopatra und ihre
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Kinder die asiatischen Provinzen ■ verschenkte. Nachdem er auch
noch Oktavia verstoBen hatte, veranlaBte' Oktavian den Senat, an
Kleopatra den Krieg zu erlddren.

2. Die Schlacht bei Aetium. Wie einst bei Pharsalus mid
Philippi, standen sich auch hei Aetium der Osten imd der Westen
gegeniiber. Antonius, der seinem Gegner tiberlegen war, entschied
sich auf Wunsch der Kleopatra fiir eine Seeschlaeht; es ist die
letzte groBe Seeschlaeht fiir viele .Jahrhunderte. Oktavian s Flotte
befehligte der groBte romische Admiral M. Vipsanius Agrippa; er
schlug die feindliche Plotte vollstandig. Als Kleopatra floh, verlieB
Antonius den Kampfplatz noch vor der Entscheidung; das Land-
heer ergab sich erst, nachdem es vergebens sieben Tage lang auf
seine Wiederkehr gewartet hatte. Oktavian verfolgte die Fluchtigen
nach Agppten; nach seiner Landung toteten sich Antonius und
Kleopatra. Agypten -vvurde ein Teil des romischen Beiches, Okta¬
vian unbeschrankter Herrscher liber das Land.

Ergebnis. Oktavian machte den lOOjahrigen inneren Kampfen
ein Ende, gab dem Reiche den Frieden zurilclc und errichtete end-
giiltig die Alleinherrschaft.

V. Die romische Prosa-Literatur im letztcn Jahrhmiderte der Republik.

Damals gelangte bei den Roniern die Prosa zu klassischer
Vollendung. Am meisten pflegten sie diejenigen Wissenschaften,
welche fiir den Staat-smann besonders wichtig waren, namlich die
Beredsamkeit, Geschichtschreibung und Rechtswissenschaft; die
Bliite der letzteren gehort erst der Kaiserzeit an.

1. Die Beredsamkeit. In der alteren Zeit war die Beredsamkeit
eine natiirliche; als besonders hervorragende Redner werden Scipio
Aemilianus und C. Oracchus gerlihmt. In den Wirren der Biirger-
kriege spiel te die Beredsamkeit eine groBe Rolle, wie denn auch
Cicero seine politische Bedeutung der Macht, seines Wortes ver-
dankte. Seit der Mitte des 2. Jahrh. eignete man sich bei griechi-
schen Rhetoren die notige allgemeine Bildung an und lieB sich iiber
alle rhetorischen Kunstmittel unterrichten (S. 108). Der erste her¬
vorragende Vertreter der schulmdBigen Beredsamkeit in Rom war
Tlortensius, der altere Zeitgenosse Ciceros. Der letztere bezeichnet
den Ilohepunkt der romischen Beredsamkeit; er ist der groBte
romische Stilist, der ITauptvertreter der klassischen Prosa. Ein
Redner ersten Ranges war auch Časar.
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2. Die Geschichtschreibung. Im 1. Jahrh. v. Ohr. beginnt die
kunstmaBige Darstellung der romischen Geschichte. Cornelius
Nepos schrieb Biographien beriihmter Feldherren und Staats-
manner, Sallust verdanken wir die Monographien iiber die Cati-
linarische Verschworung und den Krieg gegen Jugurtha, Časar die
Bericbte iiber seine Ta,ten in Oallien und im Biirgerkriege, die mit
groBer Schlichtheit und Klarheit abgefaBt sind.

3. Die Philosophie. Die Bomer hielten sich sklavisch an die
philosophischen Leistungen der Griechen und beschaftigten sich
fast nur mit der Ethik, die nach dem Verfalle der Beligion den
Gebildeten eine Stiitze fiir ihr Verhalten bieten solite. Deshalb
pflegten die Bomer besonders die epikureische und die stoische Philo¬
sophie. Das groBte Verdienst um die Verbreitung der Philosophie
bei den Bomern erwarb sich Cicero, der in seinen letzten Lebena-
jahren seine Landsleute durch mehrere Schriften mit den Haupt-
ergebnissen der griechischen Philosophie bekanntmachte.

IDritter Zeltranm.
Bom unter Kaisern, 30 v. bis 476 n. Chr.

Erster Abschnitt. Die Zeit des Prinzipats (von Augustus bis aui
Diocletianus), 30 v. bis 284 n. Chr.

Die Quellen. Die wichtigsten literarischen Quellen sind Tacitus
(um 80) und Dio Cassius (3. Jahrh.). Sie werden erganzt und viel-
fach auch berichtigt durch den Inhalt des corpus inscriptionum
Latinarum, herausgegeben von Th. Mommsen, das eine eingehende
Darstellung der Kulturverhaltnisse in den Provinzen ermoglicht.

. Von Augustus bis auf Vespasianus, 30 v. bis 69 n. Chr.
Die Kaiser aus dem Julisch-Klaudischen Hause; Begriindung und
Fortbildung des Prinzipats, Bliitezeit der romischen Poesie und Kunst.

A. Časar Augustus, 30 v. bis 14 n. Chr.
1. Die Begriindung der neuen Verfassung. Im Jahre 27 legte

Octavianus die auBerordentliche Macht, die er seit dem Jahre 43
innegehabt hatte, nieder imd begriindete, unterstiitzt von seinen
Freunden Agrippa und Macenas, die neue Staatsordnung. Diese
kann nicht als Monarchie bezeichnet werden, da die staatsrechtlich
geregelte Bachfolge fehlte und Octavianus die republikanischen
Einrichtungen nicht beseitigte. Bichtiger nennt man sie Diarchie,
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we.il die Gewalt zwiaclien Augustus und dem Sevata geteilt war. Pur
seine neue Machtstellung gehrauchte Augustus gerne den Ausdimek
Princaps (sc. civiura), woshalb man die von ihm begriindete Ver-
fassung ancli als Prinzipat bezeichnet. Einen eigentlichen Amtstitel
fiihrt jedoch <ler neue Herrscher niclit; denn das Wort Imperator
wird nurimehr zum Vornamen der Kaiser an Stelle des bisher ge-
branchten Pranomens und der Ausdruck Augustus bezeichnet cine
religiose Wei.be.* Die Voraussetzung.fiir die neue Staatsordnung
bildete das grobe Friedensbedurfnis der Volker nach dem lOOjahri-
gen Biirgerkriege und den grauenbaften Venviistungen, namentlicli
des Orients. Das Prinzipat siclierte die liingste Friedenszeit, welche
die Geschichte kennt.

a) Die Stellung des Princeps. Die Stiitzen seiner Macht muren
die prolconsularische und die tribunizische Gewalt. Die erstere ver-
lieh ihm den Oberbefehl iiber samtliche Truppen sowie das Becht.,
alle Offiziore zu ernennen und alle Soldaten zn entlassen; sie bildete
den eigentlichen Schwerpunht seiner Macht.

In den niclit vdllig beruhigten Tandem und in den Grenz-
provinzen wurden stehende Truppen unterha.lten, deren Gesamtzahl
(etwa'200.000 Mann, zur Ilalfte Kicht-Biirger) mit Jtiicksicht auf
die GroBe des Peiches (iiber 5% Mili. hm2 )** sehr klein war. Da-
durch war von. vornherein cine Angriffspolitik dusgeschlossen. Auch
in-Ital ion gub es stehende Truppen, u. zw.: a) die kaiserliclie Leib-
wache (cohortes praetoriae) unter dem Befolile von zwei praefecii
praetorio; die stadtische Polizeimannsehaft (cohortes urbanae),
an deren Spitze der praefectus urhi stand ; y) die militarisch einge-
richtete Fenenvehr (cohortes vigilurri) unter dem praefectus vigi-
lum. Augustus rief auch cine standige Kriegsflotte ins Leben.

Die tribunizische Gewalt bedeutete wegen der mit ihr verbun-
denen TTnverletzlichkeit, des groben Einflusses auf die Gesetzgebung
und des fast, schrankenlosen Vetorechtes die hbchste burgerliche
Macht. So stiitzte sich der Kaiser auf das JToer und die Plcbs, die
beide dem Senat, abgeneigt muren.

* Den Namen Augustu« C2e(!a<n6$J, d. h. der Geweilite, verlieh der Senat dem
Oktavian.

** Das Reich hatte ungefiihr dic gleiche Ausdehnung wie das Alescanders
des GroBen; seine Bevolkerung wird auf 55 bis 100 Millionen ( darunter nur vier
Millionen Burger) geschatzt. Die Bevolkerung Eoms diirfte unter den ersten
Kaisern, in der Zeit seiner hSchsten Bliite, 1 bis l 1/ Millionen betragen
haben.
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Pazu kamen, ahnlich wie bei Časar, an dessen Beispiel sich
Augustus im wesentlichen hielt, zahlreiche Einzelrechte, so: Beein-
flussung der Beamtenwahlen, tlberwacliung des Senates, Oberauf-
siclit liber die Provinzen, Entscheidung Liber Krieg mul Frieden;
der Kaiser erliofi auch rechtsgiiltige Verfiigungen, ernannte die
Geschtvomen, die dem Ritterstande entnommen wurden, und galt
a ls oberste Appellationsinstanz fiir alle Burger. Auch lieB er sich
vom Volke zum lebensliinglichen Pontifex Maximus wahlen; das
Amt blieb dauernd mit der Kaiserwiirde verbunden.*

b) Die Stellung des Senates. Der Senat wurde vom Kaiser zu-
sammengesetzt und berufen; dieser gab aucli gewohnlich zuerst die
Stimme ab und beeinfiufite dadurch das Kollegium. Die Mitregie-
rung des Senates auBerte sich besonders in der Verwaltung.

a) D i e P r o v i n,z i a 1 v e r w a 11 u n g. Die Provinzen teilte
Augustus in haiserliche und senatorische. Die ersteren wurden an
Stelle des Kaisers von den legati Augusti pro praetore verwaltet, die
der Kaiser ernannte. Die senatorischen Provinzen wurden durch
Prolconsuln verwaltet, deron Ernennung dem Senat oblag; doch kam
dein Kaiser cin Beaufsichtigungsrecht aucli iiber sie zu. Alle Statt-
halter wurden dem Senatorenstand entnommen.

Augustus fiihrte in den meisten Provinzen Landtage (com-
munia, xoivd) cin, die aus den Abgeordneten der sich selbst ver-
Hvaltenden Stadte gebildet wurden und Wlinsche und Beschwerden
zur Kenntnis der Regierung bringen durften. tJberhaupt haben
die besseren Kaiser der Vcruialtung der Provinzen ihre besondere
Aufmerhsamkeit zugeivendet, sie vor den Bedriicltungen der nun
besoldcten Beamten geschiitzt und die rveitere Ausgleichung zrwi-
schen Italien und den Provinzen durch Verleihung von Biirger-
recht, Griindung von Kolonien usw. angebahnt.

(jj D i e F i n a n z v e r w a 11 u n g. Anfangs schied das Prin-
zipat scharf zwischen der Privatkasse des Herrschers (fiscus) imd
der Staatskasse (aerarium). Die Verwaltung der letzteren stand dem
Senate zu ; erst Rero scheint die Verfiigung liber sie fiir sich bean-
sprucht zu haben. Die Kaiser bestritten den Sold der Truppen sowie
die Kriegsausgaben und sorgten fiir wichtige Zweige der haupt-
stadtischen Verwaltung. Ihre Haupteinkiinfte bestanden im Ertrag-
nis ilirer Latifundien und im Tributum der kaiserlichen Provinzen.

* So vereinigte der Kaiser die drei Ge\valten des alten Konigtums.



218 Die Romer.

2. Die Kriege miter Augustus. Diese waren .Verteidigungs-
kriege und bezweckten besonders die Gevvinnung der JJonau- und
die Sicherung der Rheingrenze.

Rachdem Augustus selbst die Besiegung der illyrischen Panno-
nier begonnen hatte und Bulgarieri und Serbien (Provinz Mosien )
untenvorfen worden waren, lieB er durch seine Stiefsolme Drusus
und Tiberius in den Jahren 15 und 14 die den Etruskern verwandten
ratischen und die keltischen Volkerschaften der Alpenlander unter-
werfen, worauf Ratien mit Vindelicien, Noricum und Pannonien
dem Reiche einverleibt wurden. Zur Sicherung Oalliens fiihrten
Drusus und Tiberius erfolgreiche Kampfe gegen die Germanen des
nordwestlichen Deutschland. Schon schien es, daB dieses dauernd
der romischen Herrschaft einverleibt werden solite, als der Sieg des
Cheruskerfiirsten Armin liber den unfahigen Statthalter P. Quinc-
tilius Varus im Teutoburger Walde (9 n. Chr.)* Augustus be-
stimmte, die Reichsgrenze an den Rhein zuriickzuverlegen und da-
selbst eine Art Militargrenze zu errichten, in der Castra Vetera
(bei Xanten) und Mogontiacum (Mainz) die beiden Ausfalltore
gegen die Germanen waren. Die Romanisierung flndet daher an
Donau und Rhein ihre Grenze.

3. Die Religion. Tnfolge der Ausbreitung der romischen Herr-
schaft iiber den Osten und der Einwanderung von Orientalen nach
Rom drangen im letzten Jahrhunderte der Republik orientalische
Gottheiten in den Kreis der griechisch-romischen ein, so daB all-
mahlich eine formliche Gottermischung eintrat. ISTamentlich ver-
breitete sich die Verehrung der Isis und des Serapis, von denen die
erstere als Schutzgottheit bei Seereisen, der letztere als Heilgott ver-
ehrt wurde, und die des Mithra (S. 116), des gefahrlichsten ISTeben-
buhlers des Christengottes. Wahrend Augurat. und Haruspicin ihre
Bedeutung verloren, gewann in den vornehmen Kreisen die Astro¬
logi e der Magier iminer mehr EinfluB, so daB ihnen Augustus bei
Todes-strafe das Weissagen verbot. Die alte Religion suchte er durch
Wiederherstellung der verfallenen Priestertiimer und Tempel sowie
durch Forderung des Kul tus der Laren zu heben; denn diese waren

* Die Ortliehkeit der Rclilaclit sueht man bei Detmold, Osnabriick und
Paderborn. Kaum 15.000 Romer fielen, nicht der 100. Teil der dienstpflichtigen
Biirgerschaft, und doch war Augustus ganz bestiirzt; freilieh war die allgemeine
Wehrpfl'icht in Italien langst nur melir dem Namen nach vorhanden.
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bei den unteren Standen so beliebt, daB sie ihnen eigentlich die
ganze Gotterwelt ersetzten. Besonders wichtig wurde der Kaiser-
hultus, d. h. die Verehrung des kaiserlichen Genius (S. 136), den
Augustus durch den Ban des Tempels des vergotterten Časar (Divus
Julius) auf dem Forum einleitete. Jede Stadt hatte einen eigenen
Flamen des Augustus und in allen Provinzen erhoben sich Altare
des Augustus und der Borna, so daB dieser Kultus der eigentliche
Ausdruck der Beichsreligion urarde.

4. Die Literatur, a) Die Poesie. Von Augustus und Macenas
vielfach gefordert, erreicbte damals die Poesie ibren Hohepunkt;
dankbar stand sie aucb auf der Seite des Kaisers (Vergil, Horaz).
Sie ist dem Inhalt und der Form nach vom Hellenismus abhangig,
so daB sie besonders lyrische und epische Werke schuf und sich nach
der metrischen und poetischen Technik der Griechen richtete.

a) T) i e L y r i k. Der Lvrik gehoren die bedeutendsten poeti¬
schen Leistungen der Bomer an. Die Elegie erreichte ihre groBte
Vollendung in den Werlcen des Tibullus, Propertius und Ovidim.
Der hervorragendste Odendichter ist Horatius; er ist auch der be-
deutendste Vertreter der Satire, der einzigen dichterischen Gattung,
welche die Bomer von den Griechen unabhangig ausgebildet haben.

^JDas Epos. Das National-Epos der Bomer war die Aneis
Vergils, der sich in den Irrfahrten des Aneas die Odvssee und
in den Kampfen um die IJerrschaft uber Latium die Ilias zum
Muster nabm. Auch Ovid gehort durch seine Metamorphosev, den
Epikern an.

y)Das Drama. Die Biihne der Baiserzeit beherrschten der
Mimus und der Pantomimus. Der erstere war eine Posse, die ihren
Inhalt dem verderbten bauptstadtischen Leben entnahm; im letz-
teren wurde ein dramatischer Stoff durch Tanz und rhythmische
Gebnrden von einem einzigen Schauspieler dargestellt.

h) Die Prosa. Damals schrieb Livim die romische Geschichte
von der Griindung der Stadt bis zum Tode des Drusus; aus seiner
Darstellung spricht hingebende Vaterlandsliebe und warme Be-
geisterung fiir die groBen Taten seines Volkes.

5. Die Kunst. Unter Augustus entstanden zahlreiche und her-
vorragende BauiverTce. Er selbst stellte 82 Tempel 'vviederher, schuf
das erste der prachtigen Kaiserfora und vollendcte die von Časar
begonnene Basilika Julia; von Agrippa wurde das Pantlieon er-
baut, ein groBartiger zjlindrischer Bau von 42 m Durchmesser und
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innerer Hobe, von einer Kuppel in Form einer Halbkugel bedeckt
— das schonste romische Baudenkmal. JJas Beispiel des Kaisers rief
eine lebhafte Kunsttatigkeit bervor, so daB er sich riibmen komite,
er lnnterlasse Bom, das er als eine backsteineme Stadt kennen ge-
lernt, als eine Marmorstadt.* Auch in anderen Stadten wurden da-
mals hervorragende Bauten gescliaifen, so z. B. in Bola der Tempel
des Augustns und der Koma. Bach des Kaisers eigener Aussage
hat ilim Kom etwa 80 silbeme Statuen gesetzt; eine der schonsten
romiscben Portratgestalten ist die Marmorstatue des Augustns von
Prima Porta (Saxa rubra) im Vatikan. In den kaiserlichen Kunst-
sammlungen inAVien befindet sich die berubmte Onyxgemme, welche
die Apotheose des Augustus darstellt (S. 122). Den hohen Stand
der damaligen Kunstindustrie zeigen einzelne Stiicke aus den Silber-
funden von Hildesheim (in Berlin) und Bosco Reale (in Pariš).
Was Horaz von den Segnungen der Kegierung des Augustus sang,
brachte der zu Ehren des Kaisers vom Senate beschlossene Altar der
Friedensgottin (Ara Pacis) zu monumentalen! Ausdrucke.

6. Die materiellen Verhaltnisse. Die Landwirtschaft und
Gartenkult.ur** waren damals weit vorgeschritten, infolge des Frie-
dens hoben sich Industrie und Handel, der letztere wurde durch
ein groBartiges StraBennetz und die Einlieit von Miinze,*** MaB
und Geivicht gefordert. Augustus legte etwa 60 Kolonien an,
nalim die Versorgung Roms mit Lebensmitteln1 f 100 selbst in die
Hand und riclitete eine Reichspost ein, die jedoch nur Staatsauf-
trage und Staatsbeamten beforderte. So iibte er wirklich die auBer-
ordentliclie Tatigkeit aus, welche die neue A^erfassung vom Herr-
scher verlangte.

* Im letzten Jahrh. v. Chr. wurden die Marmorbruche von Carrara eroffnet.
Nie wieder hat eine Stadt so viele Praehtbauten und Kunstwerke hcsessen wie
Rom in der Kaiserzeit.

** Den Romern verdanken Deutschland, England und Frankreieh die Anfange
ihrer Gartenkultur, Europa die Verbreitung des Pflaumen-, Mandel-, Kirschen-
und Aprikosenbaumes.

*** Der Aureus war die einzige Gold-, Denar und Drachme waren die einzigen
Silbermiinzen und aUch die Kupfermiinzen hatten iibcrall Geltung. Ungefiihr
•20 StraBen gingen in der Kaiserzeit von Rom aus.

\ Das Getreide ivurde von den italisclien Inseln, aus Siidspanien, Afrika
und Agypten eingefiihrt. Italicn \var damals etwa in gleichem MaBe auf die E’in-
fuhr iiberseeisclien Getreides angewiesen, wie Griechenland seit dem 5. Jahrh.
und England heutzutage.
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7. Uer Charakter urni Tod des Augustus. Augustus war ein
ruhig denkender Verstandesmenscli olme hervorragende militarisclie
Begabuug. Durcli seine vielfacli ersprieBliche Tatigkeit and sein
kluges, entgegenkomniendes Verhalten geivohnte er die Komer an
seine Ilerrschaft. Er unterstiitzte Kunst und Wissenschaft und zog
bedeutende Dicliter und Schriftsteller in seine Kiihe. Wahrend er
sonst durcliaus vom Gliicke begiinstigt war, liatte er in seinem
Eamilienleben viel TJngliick; seine Schrviegersohne Maroellus und
Agrippa, seine Enkel C. und L. Časar, sein Stiefsohn Drusus slarben
vor ihm; sie alle liatte er lieber zu Nachfolgern geliabt als Tiberius,
den er zuletzt adoptierte.

B. Die Klaudier.

1. Tiberius (14 — 37). Die Eurcht vor einer Revolution
und die Enttauscliung, die ilun Seianus bereit.ete, steigerten sein
verscblossenes und miJBtrauisches Wesen zu MenscbenliaB und Grau-
samkeit. Der Gardeprafekt Seianus versuclite namlich nacb dem
friihen Tode des Germanicus, des Solines des Drusus, durch. Mord-
taten sich selbst den Thron zu verschaffen; so vergiftete er Drusus,
den Sohn des Kaisers, und bereitete der Witwe des Germanicus und
iliren Sohnen den Untergang. Wahrend er Tiberius zur Dbersied-
lung nacli Capri bestinnnte, von wo dieser nicht mehr nacli Rom
zuriickkam, herrsclite er daselbst mit der groBten VVillkiir; als er
aber eine Verschvvorung gegei| den Kaiser wagte, \vurde er in uessen
Auftrage vom Senate zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Zwar veranlaBte das MiBtrauen des Kaisers in Rom zahlreiche
Rrozesse wegen MajestatsveTbfecheu, deren Begriff aueli auf Sclnna-
liungen des Kaisers durcli Wort und Schrift ausgedelmt \vurde,
sovvie das Unwesen der Delatoren (Spione), die reichlicli belohnt
wurden; aber Tiberius zeiebnete sich durcli strenges Pflicbtgefubl,
Sparsamkeit und musterliafte Venvaltung der Provinzen aus, so
daB er in dieser Beziehung einer der besten Kaiser gevvesen ist.

2. Caligula (3 7—4 !)• und 3. Claudi us (4 1—5 4).
Kach der schmablicben Regierung des -vvalimvitzigen und tjran-
nischen Caligula folgte der unselbstandige, von Ereigelassenen und
seinen sittenlosen Gemahlinnen Messalina und Agrippina be-
berrschte Claudius, unter dem Mauretanien, das siidlicbe Britan-
nien und Tbrazien romische Provinzen \vurden.
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4. N e r o (54 — 68). Die ersten tirni' Jahre, soiange er sich
vom Stoiker Meneča Jeiten lieli, regierte er woliitatig. Als ilnn aber
seine herrschsiichtige Mutter Agrippina drolite, den Solin des Olau-
dius, seinen Stiefbruder Britannicus, auf den Thron zu erheben,
lieJJ er diesen, spater sogar seine eigene Mutter und seine Gemalilin
Oktavia toten; sein Leiirer Seneca gab sicii in seinem Auftrage
seibst den Tod. Er schandete ierner seine Stellung dadurch, dali er
in Italien und Griechenland als Wagenlenker im Zirkus, als Sanger
und Zitberspieler im Tlieater auitrat. Der Grand, der einen groben
Teil Koms einiisclierte (64), ist woid nickt iimi zur Last zu legen.
Aus Kiicksicht aui das erregte Volk lieB er damals Christen auf-
greifen und liinrichten; mehrere dienten als „lebende Eackeln“
bei den Testen, die er dem Volke gab. JJie sclimaliliclie Ausartung
seiner Kegierung fiihrte endlieh seinen Sturz herbei, indem die
Legionen Galba, den Statthalter in Spanien, als Gegenkaiser auf
den Thron erhoben; auf der TTucht vor ihm totete sich iN ero seibst,
wahrend Galba bald darauf von den Pratorianern ermordet wurde.
So fanden auher Augustus und (wahrscheinlich) Tiberius alle bis-
herigen ivaiser ein gewaltsames Ende.

C. Verfassung, soziale Zustande und Romanisierung.

1. Die Verfassung. Eine Fortbildung des Prinzipats erfolgte
dadurch, dali Tiberius die Kriminalgerichtsbarkeit, Gesetzgebung
und Wahl der Beamten dem Senat iibertrug; damit horte die
Bedeutung der Volkšversammlung ganzlieli auf, der Vertreter der
Volksreclite war der Kaiser. Aber schon damals traten zwei Mchatteu-
seiten des Prinzipats zutage, niimlich: a) die Mitre g ie run g
des Senate s. Indern dieser von den stolzen Erinnerungen der
Vergangenheit zehrte, kiimpften die ganze Zeit der Klaudier hin-
durch die senatorischen Geschlechter mehr oder weniger offen gegen
die Kaiser, die dadurch mit Militrauen und Eifersucht gegen den
Senat erfiillt wurden; b) der Mangel einer gesetziichen
Bestimmung liber die Kachfolge. So kam es, dali
schon damals einzelne Kaiser von Pratorianern, bezw. den Legions-
soldaten, erhoben wurden; das letztere war z. B. bei Vespasianus,
dem Eaclifolger Galbas, der Eali.

2. Die sozialen Zustande. Gegeniiber der Masse des Volkes
(plebs) bildeten die Senatoren und Hitler, die dureh Keichtum



Die Klaudier. 223

hervorragten und die hoheren Amter bekleideten, adlige Stande.*
Das Volk bestand groBtenteils aus Proletariem und verlangte voi’
allem Brot und Spiele (panem et circenses). Es fand teilweise Be-
schaftigung beim Ackerbau und Gewerbe, besonders aber drangte
es sicb zum Heeresdienste. Der Blebs gehorten aucb die zablreicben
Freigelassenen an, von denen einige unter Claudius zu groben
Reichtiimern und hoclist einfluBreicben Stellungen gelangten; da
die Freigelassenen den verschiedensten JSTationen entstammten, zer-
setzten sie immer melir den romischen FTationalcbarakter.

Die Zeit des groBten Luxus reclmet Tacitus von der Schlacbt
bei Actium bis auf Vespasian, die Mittel hiezu boten die Reich-
tiimer, die sicli im SchoBe einzelner Familien ansammelten. Das
groBte Vermogen der Kaiserzeit wird doppelt so groB wie das des
Crassus angegeben, ist also immerhin klein im Verhaltnisse zu den
groBten Vermogen der Gegenwart. Der Luxus auBerte sicb beson¬
ders als Tafel- und Bauluxus (Kostbarkeit des Materials und Praclit
der inneren Ausstattung), bei Totenbestattungen (Leichenzug, Ver-
brennen verscbiedener Gegenstande, Gladiatorenkampfe) und als
Sklavenluxus; die Zabl der Sklaven betrug nicbt selten mehrere
Tausende.**

Die Zahl der Tage, an denen oifentlicke Spiele abgehalten
vrarden, stieg von 66 unter Augustus auf 175 um die Mitte des
4. Jalirh. Ain beliebtesten waren die Gladiatorenspiele und Tier-
hetzen; vvurde die Arena des Ampbitbeaters unter Wasser gesetzt,
konnten Sebiffskampfe aufgefiibrt werden.

3. Die Romanisierung. Vadi dem Vorgange des Augustus for-
derte das Prinzipat auch weiterhin durch Grundung zablreicber
Stadte im ganzen Westen des Reicbes die Romanisierung. Beson¬
ders stark romanisiert wurden Spanien (Corduba, Casaraugusta,
j. Cordova und Zaragoza), das stadtereielie Gallien (Lugdunum,
Augusta Treverorum, j. Lyon und Trier), das romiscbe Germanien
am linken Rheinufer (Colonia Agrippina, j. Koln, die alteste

* Die Beviilkerung Koms zerfiel ungefahr in 600 Senatoren, mindestens 5000
Ritter, hochstens 800.000 Plebeier und 300.000 Sklaven. Die Senatoren waren
Millioniire, der Ritterzensus betrug wenigstens 400.000 Sesterzen (100.000 K).

** Die Kosten einer Mahlzeit, die Lucullus fiir Rompeius und Časar lier-
stellte, sckiitzte der letztere auf 36.000 K.
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deutsche Stadt), Britannien (Eboracum, j. York), FToricum mit
Celeia (Cilli), Virununi (bei Klagenfurt), Juvavum (Salzburg),
die Riiste JDalmatiens (Salona, j. Spalato), das westliclie Pannonien
(Poetovio, Vindobona, Carnuntum, j. Pettau, Wien und Petronell).
Im Osten begiinstigten die Komer die llcllenisierung.

II. Von Vespasianus bis auf Septimius Severus, 69 bis 193.

Die Flavier und die Adoptivkaiser. Umbildung des Prinzipats zur
Monarchie.

A. Die Flavier.
1. Vespasianus (69 — 7 9). a) Der Aufstand der Juden

(GG—70). Časar liatte an die Spitze Palastinas ein idumaisches
Gescblecht gestelit, das bei den Juden verhaBt war; aus ilnn
stammte lierodes* Wenige Jahre nacb seinem Tode wurde das
Land eine romische Provinz. Aus HaB gegen die Premdlierrseliaft
und den Kaiserkultus, den Caligula auch in Jerusalem einfuhren
wollte, erhoben sich die Juden, vvurden aber von Titus nacb der
Erstiirmung und Zerstorung Jerusalems unterworfen. Zur Verberr-
lichung des Sieges ward der Triumphbogen des Titus erbaut; auf
ihm erscheint bereits das romische oder Komposita-Kapitdl, die
unsclidne Verbindung des ioniscben und des korinthischen Kapitals.

b) Die liegierung im Innern; Quintilian. Vespasian trat den
groBten Ausschreitungen des Luxus entgegen, ordnete die Pinanzen
und stellte die zerriittete Zucbt der Soldaten wiederher. Im Gegen-
satze zur bislierigen Gepllogeidieit (S. 162) sorgte er von Staats
wegen fiir das boliere Unterricbtswesen, indem er Lehrer der
Ehetorik besoldete. Die Kunst der Rede galt namlich damals als der
Ilauptbestandteil der Bildung, weslialb sicli die vornehme Jugend
in die Rlietorenscliulen driingte, in denen sie eine enzyklopiidisclie
Bildung erbielt. Freilich wurde in diesen Scbulen aucli viel Schwulst
und theatraliscbes Wesen gepflegt, was die Literatur bis zum Ende
des Altertums ungiinstig beeinfluBt bat. Der beriilimteste lateinisclie
Rhetor war Quintilianus, der ebenfalls von Vespasian angestellt
wurde; seine InstituMo ordtoria ist das IVLeistervverk der antiken
Redekunst. Endlicb erbaute Vespasian das Kolosseum, dessen

* IduinSisch ist die grieehische Bezeichnung fiir edomitisch.
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Langsachse 188 m und dessen Querachse 156 m lang ist; es war
in vier Stockwerken aufgebaut, von denen die drei imteren mit
Halbsaulen, das oberste mit Pilastern, d. h. flacben Wandpfeilern,
geschmiickt war. Ibm folgte sein milder Sohn

2. Titus (79 — 81). Im Jahre 79 fand der erste bekannte
Ausbruch desVesuv statt, bei dem die Stadte Pompeii, Herculaneum
und Stabiae zerstort wurden. Aus den Ilberresten des zum groBeren
Teile ausgegrabenen Pompeii konnen wir auf den damaligen Wohl-
stand und die lebhafte Kunstpilege schlieBen, da selbst in diesem
kleinen Stadtchen die Wohnungen kiinstlerisch ausgescbmiickt
waren. Bei diesem Ausbruche fand auch der altere Plinius den
Tod; er ist der Verfasser einer Enzjklopadie (historia naturalis),
die Ausziige aus vielen naturwissenschaftliclien Werken enthalt und
im Mittelalter ein \vichtiges Lehrbuch war. Des Titus Bruder

3. Domitianus (8 1 — 9 6) war einer der groBten Ty- '
rannen auf dem Kaiserthron, sorgte aber fiir eine gute Beichs-
verwaltung.

Ilnter ihm vollendete Agricola, der Schwiegervater des Tacitus,
die Eroberung Englands (S. 221) und unterwarf auch Schottldnd
bis zu den Meerbusen des Forth und 01yd.e. Domitian begann den
Grenzivall (limes) gegen die Germanen zu bauen, der die romi-
schen Besitzungen ostlich vom Khein und nordlicb von der Donau
bis zur Mitte des 3. Jahrh. gegen die Germanen schiitzte. Der
Limes war teils ein Erdwall, teils eine Mauer, die durch Pfalilwerk,
Wachtiirme und Kastelle verstarkt waren. Von der Zeit der Flavier
an fallt fast 200 Jahre hindurch die Geschichte der Germanen-
kampfe mit der des Limes zusammen.

Wahrend der charakterlose Martialis, der groBte romische
Epigrammendichter, dem Kaiser schmeichelt; schildert sein Zeitr
genosse, der Satiriker Juvenalis, die verderbten Zustande mit auf-
richtigem Hasse gegen das Laster. Ebenso atmen sittliche Ent-
riistung die Werke des Tacitus, des groBten Schriftstellers der
Zeit, der in seinen Annalen und Historien die romische Geschichte
vom Tode des Augustus bis zum Tode Domitians darstellt; als
Anhanger der Republik wird er den Bestrebungen der Kaiser, so
besonders des Tiberius, nicht gerecht. In der Germania hinterlieB
er uns die IIauptquelle fiir die Kenntnis der politischen und
sozialen Zustande bei den Germanen.

Zeehe, Geschichtcr des Altertums. 15
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B. Die Adoptivkaiser.*

1. H er v a (96 — 98), ein hochbejalirter, wolilwollender
Senator, -wurde nach der Ermordung Domitians eingesetzt.

2. Traianus (9 8 —117) ist der einzige erobernde und
der erste nicht-italische Kaiser (er stammte aus Spanien).

a) Die Kriege mit den Daciern und den Parthern; die Ervjer-
bung Arabiens. Mit den thrazischen Daciern oder Geten kampften
die Komer zuerst nnter Domitian, der sich zu Geldzahlungen an
sie herbeilieB. Traian unterwarf sie durch zwei Feldziige (101
bis 107), vrorauf sie zum groBten Teile ausgerottet tvurden; die
Romer siedelten sich besonders an der mittleren Maros an und be-
trieben mit Erfolg Bergbau auf Gold. Die Provinz Dacien umfaBte
Siebenbiirgen, die Walachei, die angTenzenden Teile von TJngarn,
der Bukowina und Moldau.

Den Parthern gegeniiber hatte Pompeius vertragsmaBig den
Euphrat als Grenze des Reiches festgesetzt. Erst Traian eroberte
drei neue Provinzen jenseits des Elusses: Mesopotamien, Armenien
und Assgrien, nachdem scbon friiher in seinem Auftrage der sjrische
Statthalter die Provinz Arabia, d. h. den nordwestlichen Teil der
Halbinsel Arabien und die Sinaihalbinsel, dem Reiche einverleibt
hatte. So gewann iinter ihm das Reich seine groBte Ausdehnung.

b) Traians innere liegierung. Traian regierte mit Umsicht,
Kraft und Milde, so daB das Reich damals den Hohepunkt seiner
auBeren Macht erstieg. Mit dem Senate stand er in gutem Einver-
nehmen, das Volk erliielt er durch Tierhetzen und Gladiatorenspiele
in guter Laune, er erweiterte die Alimentarstiftungen, die Kerva
zugunsten armer Eltern in den Landstadten behufs Erziehung ihrer
Kinder errichtet hatte. Besonders wichtig ist seine Bautdtigkeit.
In Rom legte er das prachtige Forum Traiani an; auf diesem wurde
die Traianssaule mit den beruhmten Reliefs zur Verherrlichung
seiner dacischen Siege aufgestellt, die nebst dem Schmucke des
Titusbogens den Hohepunkt der romischen Reliefbildnerei bezeich-
nen; fiir die Provinzen sorgte er durch Anlegung von StraBen, Er-
bauung von Briicken und Wasserleitungen. In dankbarer Erinnerung
an ihn rief der Senat seinen Hachfolgern zu: Felicior Augusto,
melior Traiano!

* Die Kaiser von Traian bis einsehlieBlich Mare Aurel erhielten den Thron
durch Adoption seitens des Vorgilngers, nur bei Hadrian ist sie zweifelhaft.
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3. H a dri anus (117 — 138). a) Die MaBregeln zur
Sicherung der Beichsgrenzen; der Aufstand der Juden. Als Orenzen
des Reiches wurden Rhein, Donau und Euphrat festgehalten; auf
die Eroberungen Traians jenseits des Euphrat verzichtete Hadrian
in lcluger Selbstbesehrankung. Im iibrigen schiitzte er das Reich
durch Grenzbefestigungen. So vollendete er den deutschen Limes,
legte im ostlichen Dacien Befestigungen au und erbaute in Bri-
tannien den Hadriansrvall zwischen dem Sohvaybusen und der
Tynemiindung, gab also die nordlichsten Eroberungen Agricolas
auf; unter seinem Nachfolger aber wurden diese wieder zum Reiche
geschlagen und durch das vallurn Antonini zivischen den Meerbusen
des Forth und Clyde gegen die wilden Kcdedonier, die gewohnlich
Pikten (Tatowierte) genannt wurden, geschiitzt. Wahrend iiberall
im Reiche Eriede herrschte, erhoben sich die Juden, weil Hadrian
an der Stelle des zerstorten Jerusalem eine romische Kolonie an-
legte; der Aufstand \vurde niedergeworfen und die politische Be-
deutung der Juden flir immer vernichtet.

b) Iladrians innere Regierung. Hadrian war ein sehr eifriger,
friedliebender, in allen Wissenschaften und Kiinsten bewanderter
Ilerrseher, der besonders den Provinzen seine Aufmerksamlceit zu-
rvandte und sich durch jahrelange Reisen von deren Zustanden iiber-
zeugte. Am wichtigsten ist seine Tatigkeit auf dem Gebiete des
Rechtsivesens, der Staatsverfassung und der Bauleunst.

aJ Unter ihm traten zum erstenmal die Juristen bedeutsam
in die Verwaltung ein, indem ihm juristisches Studium bei der Be-
rverbung um die Amter fiir gleichwertig mit der Offizierslaufbahn
galt. Er lieh das edictum perpetuum abfassen, das der herrschenden
Rechtsunsicherheit ein Ende machte und den spateren Gesetz-
biichern als Grundlage diente.

PJ Wenn er auch die Mitregierung des Senates nicht gesetzlich
beseitigte, drangte er sie doch dadurch in den Hintergrund, dah er
die wichtigsten Angelegenheiten mit Zuziehung eines engeren, aus
Juristen gebildeten Staatsrates (consilium principis) entschied.

y) Seine Bautatigkeit erstreckte sich besonders auf Rom (nebst
Tibur) und den griechischen Osten. In Rom errichtete er fiir sich
und seine Familie ein prachtiges Grabdenkmal (S. 132) und schuf
in seiner Villa in Tibur durch Hachbildung der beriihmtesten
Bauten, die er auf seinen Reisen kennen gelernt hatte, eine Art

15 *
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"VVeltmuseum. In Athen lieB er einen neuen Stadtteil anlegen uncl
den Tempel des Zeus (S. 68) vollenden. Sein Liebling Antinous, der
im Nil ertrank, wurde durch zahlreiche Statuen verherrlicht, in
denen die romische Kunst, die sonst durchaus praktische Zwecke
verfolgte (Prachb- und Nutizbauten, Verherrlichung beriihmter
Taten und Manner), ihre einzige ideale Gestalt ausbildete.

4. Antoninus P ing (138 — 16 1). Er regierte mit
Kraft und Weisheit, war allgemein beliebt und hinterlieB einen
groBen Schatz.

5. laivcus Aurelius (161 —18 0), der letzte bedeu-
tendere Vertreter der stoischen Philosophie, deren Grundsatze er
in seinen „Meditationen“ darstellte.

Unter ihm wurde das Beich durch die Germanen an der mitt-
leren und unteren Donau in seinen Grundfesten erschiittert. Die
Kampfe mit den Germanen von den Tagen der Cimbern an bis
auf Traian hatten bereits Tacitus (Germ. 37) den Schmerzensruf
ausgepreBt: tam diu Germania vincitur! Alle bisherigen Kriege
waren aber unbedeutend im Vergleiche mit dem Markomannen-
kriege (167—180). Die Markomannen in Bohmen, die Quaden
in Mahren und andere Volkerschaften von teilweise unbekannter
Abstammung uberschritten die Donau von der Grenze Katiens bis
Dacien und belagerten sogar, freilich vergebens, Aquileia; die GroBe
der Gefahr laBt die Angabe ermessen, daB liber 300.000 Eomer
gefangen wurden. Kur mit Aufgebot aller Krafte gelang es dem
Kaiser, die Feinde zuriickzuwerfen; doch starb er nocb vor dem
Ende des Krieges.

In diesem Kriege siedelte Marc Aurel zahlreiche Germanen
innerhalb der Beichsgrenze an, wodurch die Zersetzung der Grenz-
bevolkerung eingeleitet wurde. Die Ansiedler erhielten Grund und
Boden, waren frei, aber an die Scholle gebunden und muBten Kriegs-
dienste leisten; diese MaBregel beweist das Sinken der militarischen
und v^irtscbaftlichen Kraft des Beickes.

6. Gommodus (1 8 0 — 1 9 3). Er war ein furchtsamer
und grausamer ITerrscber, der sogar als Gladiator und Tierkampfer
auftrat. Im Erieden mit den Markomannen verzichtete er auf die
Ervrerbungen, die sein Vater jenseits der Donau gemacht hatte.
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III. Vou Septimius Severus bis auf Diocletianus, 193 Ms 284.

Ubergang zur absoluten Monarchie, Zeit der Soldatenkaiser, Verfall
des Reiches.

A. Die allgemeinen Zustande des Reiches.

1. Die Kampfe mit den Germanen und Persern; Einsetzung
der Soldatenkaiser. In dieser Zeit ruhten die Kriege an den
Grenzen selten. Der gefahrlichste Feind waren die Germanen, bei
denen seit dem Anfange des 3. J ahrh. an Stelle der zahlreielien
Vollcerschaften grohere Verbande, die Stdmme der Alamannen,
Franken, Sachsen und Goten, getreten waren, die immer unauf-
baltsamer liber die Grenzen drangten. In zvveiter Linie machten
die Perser dem Reiche zu schaifen. Um das Jabr 226 wurde nam-
lich das parthische Konigshaus der Arsaciden von den Sassaniden,
die bisher als Satrapen die Landschaft Persien verwaltet hatten,
gestiirzt und dadurch das neupersische Reich begriindet, das im
Gegensatze zum parthischen eine religiose und nationale Reaktion
gegen das griechisch-romische Wesen begann; diese fand in der
Emeuerung des Ormuzddienstes und in Angriffen auf das romisehe
Reich ihren Ausdruck. Ani schlechtesten erging es diesem um die
Mitte des 3. Jahrh. Damals waren die Perser in Syrien eingefallen,
pliinderten die Goten von Siidrufiland aus die Balkanhalbinsel,. die
Eranken vom Uiederrhein her Gallien sowie Spanien und drangen
die Alamannen aus Siiddeutschland bis nach Ravenna vor. Wahrend
so das Reich um seine Existenz kampfte, warfen sich die Legionen
in den Provinzen als seine Herren auf und setzten ohne Riicksicht
auf den Senat ihre Befehlsbaber zu Kaisem ein; diese regierben
durchschnittlicli nur vier Jahre und wurden fast alle ermordet.
Um 260 soli es 19 Provinzialkaiser gegeben haben, die sich teil-
weise gegenseitig bekampften.

2. Die materiellen Zustande; Bliite der Rechtswissenschaft.
Unter diesen Umstanden sank der Wohlstand tief herab und ging
die Romanisierung zurtick; bald nach dem Ende des Markomannen-
krieges wird schon von verodeten Gegenden (agri deserti) ge-
sprochen und die Latifundienbesitzer * machten Kleinbauern zu

* Der groBte Latifundienbesitzer war der Kaiser. Schon Plinius klagte,
dat! die Latifundien auch die Provinzen zugrunde richten; halb Afrika, sagt er,
gehorte zu seiner Zeit seehs Herren.
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Kolonen, d. h. Erbpachtern, die an die Sckolle gebunden waren
und einen Teil des Herrenlandes bearbeiten muhten. Iliezu
kamen eine zwolf Jabre lang wiitende Pest, Hungersnot und wie-
derholte Miinzverschlechterungen durcb die Kaiser; diese konnten
namlich die Besoldung der Truppen nicht mebr bestreiten, zu-
mal da viel Edelmetall nach Ostasien zur Bezahlung der teuer
erkauften Waren (Seide, Woblgeriiche, Perlen, Edelsteine) ab-
stromte. Literatur und Kunst verfielen, nur die Uecktswissenscha.fi,
die sich von der Kbetorik frei hielt, erreichte in der ersten Halfte
des 3. Jalirh. ihre hocbste Bliite. Damals lebten die beriibmten
Juristen Papinian, Paulus, Ulpian, die als Gardeprafekten an der
Spitze der gesamten V erwaltung standen; sie erklarten die Rechts-
quellen, sammelten Rechtsfalle und verfaBten sjstematische Lebr-
biicher des Rechtes. Auf dem Gebiete des biirgerlichen Recbtes
fbrderten sie unter dem Einflusse der Philosophie (S. 120) immer
mehr den Geist der Billigkeit,* auf dem des offentlichen Recbtes
die kaiserliche Machtvollkommenheit. Die Reebtswissenscliaft ist
das ecbteste Erzeugnis der Romer, deren Sinn fiir Ordnung und
Zucht darin seinen schonsten Ausdruck fand.

Damals erschutterte den Staat auch der Kampf mit dem
Christentume.

3. Der Staat und das Christentum. a) Die Ausbreitung des
Ckristentums. Den Boden fiir die Lehre Jesu Ohristi, die von
ihren Anhangern unbeschrankte Nackstenliebe, die Entdeckung
einer neuen sittlichen Welt, verlangt, scbuf die hellenistische Zeit
(S. 123); ihre rasche Verbreitung wurde durch duBere und innere
Griinde gefordert. Zu jenen geboren die vveitverbreitete Herrschaft
der griechischen und lateiniscben Spracbe, die guten Verkehrs-
einricbtungen des Reicbes, die zablreichen Judengemeinden, an die
sich die Christen anlehnen konnten,** und die Zerstorung Jeru-
salems, welche die Zerstreuung der ersten Christen veranlaBte. Viel
wiclitiger sind die inneren Griinde. Das Christentum wirkte nam-
lich durch seine Betonung der Menschenwiirde erlosend fiir die
Sklaven, machte die Erau dem Manne ebenbiirtig (S. 123), es

* Sie nahmen sich der Provinzialbe\vohner an, bezeichneten die Aussetzung
der Kinder als Mord, verbesserten die Stellung der Frauen und Sklaven usw.

** Auf den von der jiidisehen Diaspora gebahnten Wegen drang das Christen¬
tum zu den Grieehen vor; Antiochien, Cypern, Kleinasien, Mazedonien, Achaia
und Rom sind hiefflr am vichtigsten geworden.
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war die groBte IVohltatigkeitsanstalt im Reiche fiir die Armen
und Iiilflosen und verhieB allen Bekennern im Diesseits eine giitige
Vorsehung, im J enseits eine gerechte Vergeltung. Der letztere Um-
stand kam dem Streben n&ckVersohnung mit der Oottheit entgegen,
das damals auch im Kultus und in der Literatur des Heidentums
Ausdruck fand. In ersterer Beziehung ist das Eindringen von
diisteren orientalisclien Kulten, wie der Taurobolien und Krio-
bolien, bedeutsarn, bei denen ein Stier oder Widder geopfert wurde,
mit dessen Blute sich der Einzuweihende wusch oder wovon er
trank; in letzterer Beziehung ist das Auftauchen des Neuplatonis-
mus, einer Verbindung der Religion und Philosophie, wichtig, der
viele orientalisch-phantastische Anscbauungen enthalt, einen den
Griechen der fruheren Zeit ganz fremden Gegensatz zwischen der
reinen Geistes- und der bosen Korperwelt feststellt und als das
hochste Ziel des Menschen die Vereinigung mit der Gottheit in
der Verziickung oder Ekstase erklart. Daneben lebte in den unteren
Standen auch jetzt noch das Heidentum fort; es ware falsch, auf'
Grund der Spottschriften Lucians, des geistreichsten der griechi-
sclien Rhetoren im 2. Jahrh., das Gegenteil anzunehmen.

b) Die Entstehung der Sekten und die kirchliche Organisation.
Ein gefahrlicher Feind entstand dem Christentume durch das Auf¬
tauchen zahlreicher Irrlehren, die iibrigens im groBen ganzen auf
den griechischen Osten des Reiches beschrankt blieben, da der
romanische Westen philosophischen Untersuchungen abhold war.
Der beste Schutz gegen die Sekten war die Organisation der Kirche.
Ahnlich der Verwaltung des Reiches leiteten die kirchlichen An-

' gelegenheiten in den Stadten die Bischofe und in den Mutterkirchen
die Erzbischdf.e, deren Sprengel im ganzen den Provinzialgebieten
gleich waren; uber allen diesen aber stand, dem Kaiser ahnlich,
der Papst als hochste Autoritat.

c) Die Christenverfolgungen. IVahrend die Romer im allge-
meinen tolerant waren, gerieten sie mit dem Christentum in er-
bitterte Kampfe. Daran war nicht der Monotheismus an sich
schuld, denn das Judentum behandelten die Romer durchaus nicht
feindselig. IVahrend sich aber dieses den anderen Volkern gegen-
iiber abschloB (S. 116), trat das Christentum mit dem Anspruch
auf, daB es die Weltreligion zu werden berufen sei. Damit war
der Kampf gegen den antiken Staat, mit dem die Religion innig
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verflochten war(S. 184),ausgesprochen. Dazu kamen mancherleiVer-
leumdungen, 101 welche iiber die Christen trotz ihres sittlich-reinen
Lebens ausgestreut wurden und teihveise in deren Abneigung gegen
den Heeres- und Verwaltungsdienst ihren Grund hatten. Gleichwohl
blieb das Christentum, von den auf Rom beschranktenVerfolgungen
unter Nero und Domitian abgesehen, im ganzen bis auf Traian un-
bebindert. Dieser veranlaBte die erste groBere Verfolgung, nament-
licli weil sich die Christen nach heidnischer Auffassung einer Ver-
letzung der romischen Gotter und dadurch einer Beleidigung der
herrschenden Kation schuldig machten. Bis auf Decius waren die
Verfolgungen gewohnlich das Werk einzelner Statthalter und daher
auf die eine oder andere Provinz beschrankt. Die erste allgemeine
Verfolgung leitete in der Mitte des 3. Jahrh. der Kaiser Decius
ein, der hiezu besonders durch die Kticksicht auf das Heer be-
stimmt wurde, das dem Aussjmiche der Priester glaubte, daB die
Kot der Zeit der Duldung der Christen zuzuschreiben sei. Aber das
Blut der Martyrer wurde zura Samen fiir das Evangelium.

B. Einzelne wichtigere Kaiser dieses Absehnittes.

1. Septimius Severus (193 — 211). Er gelangte
erst durch aufreibende Kampfe gegen zwei Kebenbuhler zur Allein-
herrscliaft; Senat und Volk errichteten ihm zur Eeier der Wieder
herstellung des Reiches einen Triumphbogen. Die Pratorianer loste
er auf und setzte aus allen Legionen auserlesene Truppen an ihre
Stelle; er nahm zuerst die prokonsularische Gewalt auch iiber
Italien, wo er einer Legion Standquartier gab; in Anspruch.

2. Sein Sohn Caracalla (2 11 —-217) verlieh zur Stei-
gerung der Einnahmen* durch die constitutio Antoniniana allen
freien Bewohnern der Metropolen das Biirgerrecht (212), wodurch
ein mehrhundertj ahriger Ent\vicklungsgang seinen AbschluB fand.
Er erbaute die thermae Anloninianae, eines der schonstangelegten
und prunkvollsten Gebaude aller Zeiten.

3. Aurelianus (2 70 — 27 5) war einer der tiichtig-
sten Soldatenkaiser. Er muBte zwar Daeien den Goten iiberlassen,

* Wahrend die alten Steuern fortbestanden, muBten die Neubiirger aueh die
Abgaben der Altbtirger zahlen, namlich die Erbschaftssteuer und die Geblilir bei
der Freilassung der Sklaven. Der Legionsdienst gab sehon seit Augustus An¬
spruch auf das Biirgerrecht.
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besiegte aber die hochgebildete Zenobia von Palmjra, vrelche, ge-
stiitzt auf die Erfolge ihres verstorbenen Gernahls gegen die Perser,
die Errichtung eines selbstandigen Reiches inVorderasien anstrebte.
Endlich sicherte er Roin durch eine neue Befestigung.

Zweiter Abschnitt. Die Zeit der absoluten Monarchie,
284 bis 476.

Eaclidem schon Hadrian, Septimius Severus, Aurelian und
andere Kaiser sicb wenig oder gar nicht mehr um den Senat ge-
ktimmert hatten, wurde die absolute Monarchie durch Diokletian
begriindet und durch Konstantin vollstandig ausgebildet, ohne dah
die Einrichtungen beider im einzelnen genau gescliieden werden
konnen. Der Absolutismus war eine Kotivendigkeit geworden, da
die Diarchie sich nicht bewahrt und die von Septimius Severus be-
griindete Militarherrschaft durch die Erhebung der Provinzialkaiser
den Staat an den Rand des Abgrundes gebracht hatte.

I. Dioeletianus, 284 bis 305, und die Thronkampfe nach seiner
Abdankung, 307 bis 324.

Diokletian, der Solin eines Freigelassenen, war Befehlshaber
der Leibgarde, als ihn der Rat der Offiziere nach der Ermordung
seines Vorgangers zum Kaiser erhob. Die von ihm begriindete Yer-
fassung ist durch die Teilung des Reiches in vier groBeVenoaltungs-
gebiete, die Einsetzung zahlreicher Beamten und die Trennung der
Živil- und Militdrgeivalt gekennzeichnet.

1. Das Kaisertum. Um die Buhe und Sicherheit des Reiches
gegen die Erhebung von Provinzialkaisern und die Einfalle der
Barbaren leichter erhalten zu konnen, nakm Diokletian seinen alteii
Waffengenossen Maximianus mit dem Titel Augustus zum IVIit-
regenten an; dieser leitete von Mailand aus die Verwaltung des
Westens, er selbst von Nikomedia aus die des Ostens. Jeder Augustus
hatte in seinem Gebiete die volle Gewalt, ohne daB deshalb eine
formliche Teilung des Reiches beabsichtigt war. Spater setzte Dio¬
kletian noch zwei untergeordnete Gehilfen der beiden Kaiser,
Oasaren genannt, ein, Galerius im Osten, Constantius, den Vater
Konstantins, im Westen, und vvies jedem von ihnen einen eigenen
Venvaltungsbezirk zu.
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Diokletian nahm die Bezeichnung dominus und deus dauernd
an, fiihrte das orientalische Hofzeremoniell ein (S. 34),* verlangte,
daB jeder, der sich ihm nahte, das Knie beuge, und trug urn die
Štirne das Diadem, d. h. eine seidene, mit Perlen gestickte Binde.
Seit Konstantin kam der Begriff der Erblichkeit des Kaisertums
auf, die einstigen Mitbiirger sind Untertanen geworden, der Unter-
schied von Piskus und Ararium hat aufgehbrt.

2. Der Senat. JSTicht einrnal mehr als Staatsrat fand der Senat
Verwendung. Von den friiheren Kechten blieb ihm bloB die Er-
nennung der Quastoren und Pratoren, die, nachdem Adilitat und
Tribunat eingegangen waren, fast nur fiir die Spiele zu sorgen
hatten; die Konsuln ernannte der Kaiser.

3. Die Verwaltung des Staates; das Finanz- und Militar-
wesen. Das Keich wurde in 12 Diozesen und 101 Provinzen ein-
geteilt, jene verrvalteten vicarii, diese praesides; letzteren unter-
standen auch die Gemeindebeamten. Von der Entscheidung des
niederen Beamten konnte man an den hoheren appellieren. Die
Beamten spraclien infolge der Beseitigung der Geschwornen selbst
das Recht und besorgten die Verwaltung. Die Bezahlung der vielen
Beamten und die Besoldung des stark vermehrten Ideeres erforderten
eine bedeutende Erhohung der Steuern; auch Italien ward jetzt der
Grundsteuer unterworfen (S. 180). Fiir die richtige Bezahlung
der Steuern hafteten die Dekurionen, d. h. die Mitglieder der stadti-
schen Senate (S. 193), deren Stellung eine scliwere Last geworden
war, so daB sich ihr viele durch die Elucht zu entziehen suchten.
Bald nach Diokletian gingen die Alimentarstiftungen ein. Den
Oberbefehl liber das stark vermehrte Heer fiihrte der Kaiser selbst
oder die magistri militum, denen duces unterstanden.

So trat an Stelle der Militarregierung ein Beamtenstaat, der
die alte Gemeindeautonomie bald fast vollig beseitigte. Allmahlich
horten auch die Landt.age auf.

4. Diokletian und das Christentum. Da sich viele Christen
weigerten, als Soldaten oder stadtische Beamte Dienste zu leisten,
beschloB der Kaiser, der ein fanatischer Anhanger des Heidentums
war, gegen die Christen mit Gewalt vorzugehen. So begann die
langste und heftigste aller Christenverfolgungen (303—311), die
aber ebensowenig ihr Ziel erreichte wie alle friiheren.

* Daraus entwiokelten sieh die noch jetzt bei uns iiblichen monarehischen
Verkehrsformen.
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5. Charakter umi Abdankung Diokletians. Er zeichnete sicli
durch sorgfaltige TJberlegung, scharfe Menschenkenntnis, riicksichts-
lose Entschlossenheit und groBe Sparšamkeit aus; anderseits wird
ihm Elirgeiz und Verstellungskunst vorgeworfen. Seine Gegner ver-
folgte er mit unerbittlicher Harte. Er stellte Ordnung im Staate
sowie Zucht im Heere Aviederher und fiibrte zablreicbe Bauten
auf, so z. B. die prachtigen Thermen auf dem Quirinal, die fiir
3200 Badende Raum boten. JSTach seiner Thronentsagung, die Avahr-
scheinlich Avegen Krankheit erfolgte, lebte er in Salona, avo er sich
einen groBartigen Palast erbaute, dessen Avesentliclie Teile noch
erhalten sind.

6. Die Thronkampfe. Das Sjstem der Auguste und Casaren
beAA^ahrte sich nicht. Bald nach Diokletians Abdankung entstanden
namlich ZAvischen diesen blutige Kampfe um die Herrscbaft, Avali-
rend welcher einmal seclis Auguste die hochste Wiirde in Anspruch
nahmen, bis Konstantin durch den Sieg bei Saxa rubra (312)* im
Westen, dann durch einen zweimaligen Krieg mit dem Augustus des
Ostens, seinem ScliAvager Licinius, die Alleinherrschaft im ganzen
Reiche geAvann (324).

II. Constantinus der GroBe, 324 bis 337.
1. Konstantin und das Christentuni. Schon im Jahre 313

hatte er durch das Mailander Edikt die freie Ausiibung des Chrisl en-
tums gestattet. Er erbaute Kirchen und Tempel, blieb Pontit'ex
Maximus, schenkte den Christen viele Tempelgiiter und betrachtete
die Bischofe als einen neuen Stand von Beamten, die von ihm ab-
hangig seien. Zur Scblichtung des Streites iiber die Katur Christi,
dessen Gottheit der alexandrinische Presbjter Arius leugnete, be-
rief er das erste allgemeine Konzil nach Nicaa (325), das unter
seiner Leitung den Arianismus verAvarf. Wahrend er selbst erst
kurz vor seinem Tode die Taufe nahm, lieB er seine Sohne in der
christlichen Lehre erziehen.

2. Die Griindung von Konstantinopel; der Ausbau der
absoluten Monarchie. Konstantin erbaute sich durch Erweiterung
des alten Byzanz eine neue Hauptstadt, Konstantinopel, das sich

* Auf dem Zuge dahin lieB Konstantin auf den Schilden seiner Soldaten die
beiden Anfangsbuehstaben des Namens Christi anbringen. Raffaels Freskobild im
Vatikan. Et\va ein Fiinfzehntel der Bevolkerung waren damals Christen.
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beziiglich der Wichtigkeit der Lage mit Alexandrien vergleichen
laBt. Im Jahre 330 wurde die Stadt eingeweiht, der Kaiser stattete
sie mit einem Senat aus und lieB sie mit zahlreichen Statuen,
Tempeln und Kirchen ausschmiicken. Sodann schritt er an den
Ausbau der Verfassung.

Den richtigen Gedanken Diokletians, die Teilung des Reiches
in vier1 groBe Verwaltungsgebiete, beliielt Konstantin bei, beseitigte
aber die Auguste und Oasaren und teilte das Reich in vier Prd-
fekturen, an deren Spitze je ein praefectus praetorio die oberste
Vervvaltung und Gerichtsbarkeit besorgte. Diese Prafekturen waren
der Orient (Asien, Agypten, Thrazien), Illyrien (die Balkanhalb-
insel), Italien (Italien, die Donaulander, Afrika und JSTumidien)
und Gallien (der Westen des Reiches) mit den Regierungssitzen in
Konstantinopel, Sirmium, Mailand und Trier. Diese Prafekturen
bestanden bis zum Ausgange des Altertums.

Seit Konstantin iibten die sieben bolien Hofbeamten (sie leben
nocb jetzt in allen Ilofstaaten fort) auch einen sebr bedeutenden
politischen EinfluJB aus; namentlich gilt dies vom Hofmarscball,
der zum Teile aucb die auBere Politik leitete. Konstantin fiihrte
eine strenge Rangordnung der Beamten ein, die iibrigens wegen
ihrer Bestechliebkeit verbaBt waren. Femer ordnete er das zerruttete
Geldrvesen durch Wiederherstellung der Goldwahrung, und zwar
derart, daB der Solidus, der an Stelle des Aureus trat (ungefahr
15 K), die Grundlage bildete. Die Steuern, deren Hobe durch Aus-
schreibung (indictio) auf 15 Jahre festgestellt wurde, waren
driickend; auch war es verhangnisvoll, daB Konstantin wegen Ab-
nahme der Wehrfahigkeit der Untertanen die kriegeriscben Be-
wohner der Donaulander und die Germanen in Menge ins Heer
aufnahm, so daB allmahlicb, wie bei den Bauern an der Grenze
(S. 228), die Kicht-Bomanen auch im Heere das Dbergewicht
bekamen.

3. Charakter und Tod des Kaisers. Konstantin war herrsch-
siichtig, prachtliebend, verschwenderisch (die Raume der Hofburg
lieB er mit Goldsand bestreuen), anderseits ein eifriger Forderer der
Wissenschaften und Kunste, namentlich der Baukunst, ein hervor-
ragender Staatsmann und Feldherr. Ein sittlich lauterer Charakter
war er nicht; melirere seiner nachsten Verwandten lieB er aus MiB-
trauen hinrichten. Den Beinamen „der GroBe“ verdient er deshalb,
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weil er die beiden weltbewegenden Krafte, die sich bis dahin be-
kampft hatten, das Kaisertum und das Christentum, miteinander
versohnte •— eines der groBten Ereignisse der Weltgeschichte.*

III. Vom Tode Konstantins bis zum Tode des Theodosius, 337 bis 395,

der Sieg des Cliristentums uiul des Germanentums,
die bleibende Teilung des Reiches.

Konstantin teilte das Reich wie ein Privatgut unter seine drei
Soline; aus den Tlironkampfen, die zwiscben ihnen ausbracben,
ging Constantius als Alleinberrscher hervor.

1. Constantius (353 — 36 1). Er war ein eifriger
Arianer, so daB damals der Arianismus im Osten des Reiches den
Hbhepunkt erreichte. Als sein Vetter Julian die Alamannen bei
StraBburg (357) vollstiindig schlug und deshalb von den Truppen
zum Kaiser ausgerufen wurde, verliinderte nur der Tod des Kaisers
den Ausbruch eines neuen Thronkrieges.

2. Julianus (3 61 — 36 3). Er war der erste griechische
Kaiser. Der Besucli der Rhetorenschulen, die damals das wichtigste
Bollwerk der heidnisclien Religion waren, und der AnschluB an
die neuplatonische Philosopbie, welche die Volksgotter wieder auf-
genommen hatte, hatten ilm mit Begeisterung fiir das Heidentum
erftillt, so daB er seine beste Kraft dem Versuche opferte, das
Heidentum -vrieder zu beleben. Dies wollte er durch die Kachahmung
der Armenunterstiitzung und der Kirelienzuclit des Cbristentums
sowie durch das Verbot erreichen, daB Christen die Stellen von
Rhetoren bekleiden; durch dieses Verbot solite das Christentum
auf die ungebildeten Kreise beschrankt werden. Aber es hatte
bereits zu feste Wurzeln gefaBt, auch fand er bei den heidnisclien
Priestern nicht die erwartete Opferwilligkeit.

3. Valentinianus I. (3 64 — 3 7 5), ein strenger und
harter ITerrscher, nahm seinen Bruder V a 1 e n s zum Mitregenten
im Osten an. In dieser Zeit brach infolge des Einfalles der Ilunnen
in Europa (375) die Volkenvanderung aus. Im Vesten sicherte

* Den Umsehwung beweist z. B. der BeschluB des Konzils von Arles (314),
demzufolge die Fahnenflucht chjristlieher Soldaten, die friiher aus Frommigkeit
nicht selten geiibt \vard, mit dem Kirchenbanne bedroht -vvurde.
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Valentinian durch gliickliche Kriege gegen die Alamannen, sein
Feldherr Theodosius gegen die Pikten und Skoten in Britannien
sowie gegen die Mauren in Afrika, den Bestand des Beiches. AVah-
rend sich Valentinian, obwohl eifriger Katholik, in religioser Be-
ziehung neutral verhielt, begiinstigte Aralens den Arianismus, der
jedock mit dem Falle des Kaisers bei A.drianopel (378) im Kampfe
gegen dieAVestgoten seinem Ende im romischen Reiche entgegenging.

4. Theodosius der GroBe (3 7 9 — 3 9 5). AVahrend
im AVesten Gratianus rmd Valentinianus II., die Sobne Valen-
tinians I., folgten, iibernakm die Begierung im Osten Theodosius,
der Sohn des gleichnamigen Feldherrn, der den Kampf mit den
Goten beendete. Unter ikm tragen bereits fast alle Generale germa-
nische Kamen. Besonders wichtig ist seine Kirchenpolitik; er erkob
namlich den Katholizismus zur Staatsreligion, tvornit der Kampf
gegen den Arianismus und das Ileidentum eroffnet ward (380).*

Faeh der Ermordung Valentinians II. vereinigte Theodosius
zum letztenmal das ganze Keich, teilte es jedock bei seinem Tode
unter seine Sohne Arcadius und Honorius; der erstere erhielt den
Osten, der letztere den AA^esten, die Grenze bildete eine Linie vom
meridionalen Laufe der Donau bis zur Groben Syrte. Diese Tei-
lung, die durch die Verschiedenheit der Kultursprachen in beiden
Reichsteilen vorbereitet war, blieb von nun an dauernd. Da sich die
griecliisch-slawische Kultur liber einen groben Teil Asiens, die
romanisch-germanische iiber Amerika verbreitet hat, wirkt die
Spaltung des romischen Beiches bis heute fort.

IVA Der Untergang des Westrdmischen lleiclies, 476.

Der Sieg des Christentums bedeutete die Auflosung des antiken
Staates im Innern, bald folgte auch seine Zertriimmerung durch die
Germanen. Dem unfahigen IIonorius (395—423), der in Bavenna
residierte, folgte nach einer kurzen Zwischenregierung zum letzten¬
mal ein Sprosse des Tlieodosianischen ITauses, Valentinian III.
(425—455). Fachdem inzwischen Spanien, der grofite Teil Gal-
liens, Afrika und Britannien von Germanen und die Donaulander
von den Hunnen besetzt worden waren, war das Beich tatsachlich
auf Italien beschrankt, wo die Fiihrer der germanischen Soldner,

* Deshalb erhielt er von der Kirche den Beinamen „der GroBe“.
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zuletzt der Pannonier Orestes, die Kaiser ein- und absetzten. Kaum
hatte der letztere seinen Solin liomulus Augustulus zum Kaiser
erhoben, so riefen die Soldtruppen, denen die begehrte Landanwei-
sung in Italien verweigert worden war, den Odovachar (Odoaker)
zu ibrem Piibrer aus; dieser setzte Romulus ab, nannte sicb selbst
„Konig der Germanen in Italien“ und machte damit dem letzten
Reste des Reiches ein Ende. So schlieBt auch die romische Ge-
sehichte mit dem Zerfalle des Universalreičhes (S. 35 und 115).

V. Die Kultur.
1. Die Relig ion. Schon seit Valentinian I. wird das Heiden-

tmn als Paganismus bezeichnet, da es, von Rom abgesehen, fast nur
mehr auf dem Lande verbreitet war. Bald verstummten die Orakel
(um 400 wurden die Sibyllinischen Biicher verbrannt) und veriielen
die Tempel; der letzte Apollo-Tempel wurde in ein Kloster ver-
\vandelt und in demselben Jahre die letzten sieben heidnischen
Philosophen aus Atben ausgewiesen (529). Durcli den Sieg des
Christentums wurden die sittliclien Zustande gebessert, die Ehe
wieder geheiligt, die Fechterspiele allmahlich beseitigt; eine griind-
liche sittliche Erneuerung fiikrte aber erst der Bund des Christen¬
tums mit dem Germanentum herbei. Anderseits wurde die Kirclie
durch den AnschluB an den Staat zum Teile verweltlicht, was
manche eifrige Christen veranlaBte, sich in die agjptische Wiiste
zuriickzuziehen. So entstand das Monchswesen. Um die Mitte des
4. Jahrh. vereinigte Pachomius die Einsiedler (Monachi, Eremiten)
zu klosterlich-gemeinsamem Leben auf Grundlage der Geliibde
der Arrrmt, der Keuschheit und des Gehorsams gegen den Oberen.
Ihre Lebensaufgabe erblickten diese Monche aussclilieBlich in Gebet
und Beschauung. Auf diesem Standpunkt ist das Monehswesen des
Orients bis heute geblieben, wahrend es im Abendlande durch den
heiligen Benedikt ein kraftiger Kulturhebel geworden ist.

2. Die Literatur, a) Das PLeidentum. Wiihrend die Poesie
durchaus verfallen ist (bezeichnend ist das Aufkommen der Cen-
tones oder Flickgedichte, die aus Versen alterer Dichter zusammen-
gestellt wurden), finden wir noch einige beachtenswerte Erschei-
nungen in der OeschicMschreibung und Philosophie. Der bedeu-
tendste Geschichtschreiber war Ammianus Marcellinus, dessenWerk
die wichtigste Quelle fiir den Beginn der Yoikerwanderung ist. In
der Philosophie herrschte der Neuplatonismus.
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b) Das Christentum. Die ckristliche Literatur zeigt im ganzen
ein erfreulicheres Bild; die vorziiglicherenWerke gehoren auek liier
der Prosa an. Hieronymus, der die Bibel aus dem hebraischen
Urtext ins Lateinische iibersetzte (Vulgata), machte an Stelle des
Griechischen das Lateinische zur Kirchensprache.

oj D i e Ap ologetik. Seit dem 2. Jahrh. fingen die Vor-
kampfer der Christen unter Verwertung der antiken Bildung an,
das Christentum gegen die literarischen Angriffe der Heiden und
der Sekten durch apologetische Schriften zu verteidigen. Die Bliite-
zeit der Apologetik beginnt mit der zweiten Halfte des 4. Jahrh.;
ihr gehoren an Ambrosius und Hierongmus im Westen, Athanasius
und Basilius im Osten, endlich Augustinus, Bischof von Hippo und
der groBte aller Kirchenvater, neben Plato der groBte Dichter-
Philosoph aller Zeiten (f 430).

(SJ Die G e s c h i c h t s c h r e i b u, n g. Am wichtigsten ist
Eusebius, der eine Kirchengeschichte und eine Biographie seines
Zeitgenossen Konstantin verfaBte, und zwar beide in griechischer
Sprache. Er schrieb die Geschichte vom Btandpunkte des Christen-
tums, dessen Sieg ihm unzweifelhaft war, und wurde dadurch Vor-
bild flir die mittelalterliche Geschiehtschreibung.

3. Die Kunst, a) Das Heidentum. Es schuf noch immer be-
deutende Werke der Baukunst, dagegen konnten sich die Plastik
und Malerei von dem tiefenVerfalle seit demAusgange des 2. Jahrh.
nicht mehr erholen. Die Vorliebe fiir schwer zu bearbeitendes
Material, z. B. Porphvr, und kostbare Stoffe (Mosaik) schadigten
den inneren Wert dieser Kunste; hiezu kam die Erschopfung der
antiken Welt auch auf diesem Gebiete. So schmiickte man den zu
Ehren des Siegers von Saxa rubra errichteten Konstantinsbogen
mit Keliefs von alteren Gebauden (vgl. Centones).

b) Das Christentum. Es machte in der Kunsti von den Er-
rungenschaften der heidnischen Zeit Gebrauch; mit Unrecht wurde
den Christen vorgeworfen, daB sie die Kunst verachtet hatten.

a) Baukunst. Dem 4. Jahrh. gehort die Entstehung des
christlichen Kirchenbaustiles an. Die altesten Kirchen werden Boši¬
lileen genannt; als ihr Vorbild dienten vielleicht die den offentlichen
Basiliken ahnlichen Riiume in den Palasten reicher Komer, in denen
die Christen anfangs nicht selten zum Gottesdienste zusammen-
kamen. Der GrundriB der Basiliken, an dem die Kirche im wesen1>
lichen festgehalten hat, umfaBt: 1.) die halbkreisformige Apsis mit
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Sitzen fiir den Bischof und die anderen Geistlichen; 2.) den Baum
fiir die Aufstellung des Altars; 3.) das Langsschiff, durck Saulen-
reihen in drei oder fiinf Raume geteilt, fiir die Laien. Die flache
Dečke vrarde aus Holz hergestelit, bisweilen war der oifene Dack-
stukl sichtbar. Die bekanntesten Basiliken sind St. Paul und
St. Clemens in Rom.

(tj Die Plastik und Malerei. Die Plastik trat im
Ckristentume friih zugunsten der Malerei zuriick. Die Anfange der
Malerei zeigen uns die Katakomben von Bom, die in den ersten vier
Jahrhunderten Begrahnisstatten, nicht aber Versammlungsorte fiir
die Abhaltung des Gottesdienstes waren. Sie bestehen aus engen,
hochstens 1 to breiten Gangen, zu deren beiden Seiten die Leicken
in Kischen, die man mit einer Platte verschlob, geborgen wurden.
An einigen dieser Platten findet man Basreliefs und Fresken okne
kiinstleriscken Wert. Besonders haufig wird Ckristus als guter
Hirte dargestellt; eines der schonsten Katakombenbilder zeigt ikn
in der Gestalt des Orplieus.

Wenn kier nock die Sgmbolik, z. B. der Fisck als Zeicken fiir
Ckristus, iiberwiegt, so zeigen uns die Basiliken einen bedeutsamen
Fortschritt. Ramentlick die Apsis wurde mit groben Mosaikbildem
auf Goldgrund gesckmiickt, deren Inlialt der heiligen Geschichte
entnommen ist.

4. Die materielle Kultur. Die materiellen Zustande waren im
allgemeinen trostlos. Die vielen Kriege und zaklreicken Bauern-
aufstande rafften einen groben Teil der Bevolkerung kinweg; bald
nach dem Tode Konstantina war der achte Teil Kampaniens ver-
odet, Apulien entvolkert, in Etrurien griif die Malaria um sick,
in Oberitalien gab es nach dem Zeugnisse des hi. Ambrosius nur
mehr „Leichen von Stadten“. Landwirtsckaft, Handel und Gewerbe
sanken immer tiefer herab; dadurek und durck die Abnahme
der Bevolkerung wurde \vieder die Finanz- und Wehrkraft des
Reickes geschwacht. Besonders kennzeichnend ist eine kastenartige
Abgeschlossenheit der Stande, indem auBer den Dekurionen und
Bauern (Kolonen, S. 230) seit Konstantin auch verschiedene Ge-
werbsleute, die unteren Beamten und Soldaten erblick an ihren
Stand gefesselt waren. Der Hauptgrund hiefiir war ein finanzieller;
die Dekurionen hafteten namlicli fiir den Eingang der Steuern, die
Mitglieder der Gewerbsgenossenschaften fiir die diesen auferlegten
Geldleistungen, die Einriclitung des Kolonats sicherte dem Staate

Zeehe, Geschichte des Altertums. 16
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die Grund- und Kopfsteuer, denn die letztere mulite der GroBgrund-
besitzer fiir seine Kolonen entricbten; dagegen waren die Beamten,
Veteranen, Scbiffskapitane u. a. steuerfrei. Mebrfacb fiudet ein Zu-
riicksinken in die JSTaturahvirtscbaft statt; wahrscbeinlicb wegen
Geldmangel wurde ein Teil der Steuem in Naturalabgaben geliefert
und empfingen die Beamten ihren Gehalt teihveise in Bodenerzeug-
nissen. Jeder lebte auf einen kleinen Baum bescbrankt, der geistige
Horizont wurde immer enger, * die Vaterlandsliebe borte auf und
die Germanen muBten als Befreier erscheinen, auch -wenn sie sich
einen Teil des Ackerlandes abtreten lieBen. So gebt aucb auf
materiellem Gebiete die Lebenskraft des Altertums zu Ende.

VI. Das Eude (les Altertums; Fortleben der Antike.

Mit dem Zusammenbruche des romischen Keiches und der Auf-
losung der antiken Welt vollzieht sicb eines der wichtigsten Er-
eignisse der Weltgeschichte. Erklarungsgriinde biefiir sind besonders
der Druck der Militar- und Beamtenherrschaft, die militarische
Scbwacbe des Beiches, die kastenartige Gebimdenlieit, die Abnahme
sowie der korperliche und sittliche Verfall der Bevolkerung.

Christentum und Germanentum wurden die Trager der fer-
neren geschichtlichen Entwicklung.

Was die griecbisch - romische Kultur auf dem Gebiete des
Staates, des Rechtes, der Literatur und Kunst geschaffen batte, ging
jedocb nicbt verloren, sondern wurde durcb die Kircbe den neu-
bekebrten kraftigen Germanen vermittelt und ward dadurcb ein
Ilauptbestandteil der Kultur aller folgenden Zeiten.

* Noch im 4. Jahrh. gab es in Rom 28 offentliche Bibliotheken, seit 450
wohl keine einzige mehr.



Probe der Hieroglyphen.
Uberschrift des sogenannten Totenbuches nach dem

Turiner Exemplare.
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Die tlbersetzung lautet: „Anfang yon den Kapiteln iiber das Herausgehen
arn Tage, tiber die Erhebung der Verldarten in der Unterwelt. Sie werden ge-
sprochen am Tage des Begrabnisses (fiir) das Eintreten nach dem Herausgehen
des Osiris (d.h. des dem Osiris gleichgewordenen Verstorbenen).“

Determinative, d. h. erklarende Zusatze, die nicht gelesen werden, sind:
1. Schreitende Beine, auf Bewegung deutend; 2. Sonnenscheibe, allgemeines Zeit-
determinativ; 3. Kran mit 1 zur Erklarung des Begriffes „erheben“; 4. Deter-
minativ zu „verklart“; 5. Pluralzeichen; 6. Determinativ fiir „Land“; 7. Sarko-
phagdeekel und Mumienbinde determinieren „Sarg“.

Probe der Keilschrift.
Anfang der groBen dreisprachigen Behistaninschrift.

Die ersten beiden Zeilen geben eine Probe der persischen Keilschrift und Sprache, dio
dritte Zeile gibt die susische, die vierte die babylonische tJbersetzung.

?Tt Ti HfiT v W frr et k- -te <Tt « v
a d(a) m Da a r(a) j (a) v us

«ir << m k- r<! n k- v -te mt et \
k s a ja) th i j (a) vfa) ? r(a) k(a)

= adam Darajavus ksajathija 2 vacraka »ich Darius der machtige Konig«

kiti bit -uk eMt m < -n m- eh v -mr
u Da ri ja ma u ush sunku)? ir sha ar ra
= u Darijavush sunku;?) irsharra »ich Darius, der machtige Konig«

i m m m<t v/ tin<« er- m
ana ku Da ri ja mush sharru GAL u

= anaku Darijavush sharru rabh »ich Darius, der machtige Konig«
1 Trennt die Worter voneinander.
2 Neupersisch: Schah.

Beide Proben \vurden mit Genehmigung der Groteschen Buchhandlung in
Berlin aus Onckens Sammelwerke (Diimichen S. 277 und Honvmel S. 49) abgedruckt.
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Lage der weniger bekannten Orte.

Actium beim Eingang in den Am-
bracischen Golf.

Adria im Podelta.
Agatische Inseln im Westen von

Sizilien.
Agina sw. v. Athen.
Asis miindet w. v. Ancona.
Agrigentum (j. Girgenti) an der Siid-
kuste Siziliens.

Aigospotamoi auf dem thrazischen
Chersones.

Alesia nahe der Seinequelle.
Alia miindet n. v. Rom am linken
Tiberufer.

Ambracia n. v. gleicbnamigen Golfe.
Amphipolis etwas n. v. d. Strymon-

miindung.
Amphissa nw. v. Delphi.
Antiochia im nw. Syrien.
Apollonia an der Kiiste Albaniens,

n. v. Kap Linguetta.
Aquae Sextiae (j. Aix) n. v. Marseille.
Aquileia nw. v. Triest.
Arginusen zwischen Lesbos und Klein-

asien.
Ariminum (j. Rimini) nw. v. Ancona.
Arpinum im so. Latium.
Arretium (j. Arezzo) im Quellgebiete

des Arno.
Artemisium, Nordspitze v. Euboa.
Assuan n. v. n. Wendekreis am Nil.
Athos, so. Spitze v. Chalcidice.
Aulis im no. Bootien.
Ausculum im W. von Apnlien.
Babylon in der Nahe des jetzigen
Hillah am Euphrat.

Baktra (j. Balch) in der oberen Amu-
Ebene.

Behistan sw. v. Teheran.
Beneventum no. v. Caudium.
Bibracte w. v. Chalon a. d. Saone.
Bithynien w. v. Pontus.
Bosco Reale n. v. Pompeii.

Canna d. v. Ausculum am Aufidus
(j. Ofanto).

Capri s. v. Neapel.
Capua n. v. Neapel.
Carrara o. v. Spezia.
Carrha im n. Mesopotamien.
Carthago nova (j. Cartagena) im so.

Spanien.
Castra vetera so. v. Kleve.
Caudinae furculae an der Grenze v.
Kampanien und Samnium, no. v.
Neapel.

Charonea w. v. Kopaissee.
Chotan in Ostturkestan.
Circei so. v. Rom.
Cirta (j. Constantine) im no. Algerien.
Citium im so. Cypern.
Clusium (j. Chiusi) s. v. Arretium.
Cremona am 1. Poufer oberhalb der
Addamiindung.

Cuma w. v. Neapel.
Cynoscephala, Hiigel no. v. Pharsalus.
Cyrene auf der Ilochebene v. Barka.
Cyzicus am s. Gestade des Marmara-
meeres.

Dardanus an der asiatischen Seite
der Dardanel lenstrafie.

Decelea n. v. Athen.
Delos n. v. Paros.
Dipylon, Stadttor im NW. v. Athen.
Dodona in der Mitte von Epirus,

sw. v. Janina.
Drepana an der nw. Kiiste Siziliens.
DjTrhachium = Epidamnus n. v.

Apollonia.
Edfu n. v. Assuan.
Ekbatana sw. v. Teheran.
Elam so. v. Babylonien.
Elatea no. v. Parnafi.
Elephanta bei Bombay.
Ellora no. v. Bombay.
Ephesus n. v. Milet.
Epidaurus an der Ostkiiste v. Argolis.
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Eryx im nw. Sizilien.
Eurymedon miindet an der SiidJjiiste

Kleinasiens.
Frento miindet an der Grenze Sam-
niums nnd Apuliens.

Garganus, Mons (M. Gargano) «der
Sporn» Italiens im Osten.

Gaugamela so. v. Ninive.
Gaza an der sw. Kiiste Syriens.
Gergovia in der Nahe v. Clermont

in der Auvergne.
Gize bei Kairo.
Gordinm im no. Phrygien.
Granikus im nw. Kleinasien.
HalikarnaB im sw. Kleinasien, n. v.

Knidus.
Halys (j. Kisil Irmak) miindet an der
mittleren Nordkiiste Kleinasiens.

Heiliger Berg jenseits des Anio, n.
v. Kom.

Heirkte bei Palermo (j. M. Pelle-
grino).

Heraklea sw. v. Tarent.
Herkulaneum w. v. Yesuv.
Hermus miindet an der mittleren
Westkiiste Kleinasiens.

Hippo nw. v. Karthago.
Hira im n. Messenien.
Hissarlik im nw. Kleinasien, 5 km

vom Hellespont entfernt.
Hyphasis, ein NebenfluB des Indus

im Pandschab.
Ilerda (j. Lerida) an einem n. Neben-

flusse des Ebro.
Ipsambul in Nubien.
Ipsus im sw. Phrygien.
Issus im so. Cilicien.
Ithaka o. v. Kephallenia.
Ithome im mittleren Messenien.
Jolkus im so. Thessalien.
Joppe an der mittleren Westkiiste
Palastinas.

Karnak an der Stelle des alten
Theben.

Knidus an der sw. Kiiste Kleinasiens.
Kolchis an derOstkiiste des Sclnvarzen

Meeres.

Kollinisches Tor im NO. Roms.
Kroton (j. Cotrone) an der Ostkiiste

des jetzigen Kalabrien.
Kunaxa n. v. Babylon.
Lacinium s. v. Kroton.
Lamia nw. v. ThermopylenpaB.
Lavinium s. v. Rom.
Lerna s. v. Argos.
Leuktra w. v. Theben.
Lilybaum an der WestkUste Siziliens.
Liparische Inseln im NO. v. Sizilien.
Liris miindet im s. Latium.
Lokri an der so. Kiiste des jetzigen
Kalabrien.

Luca no. v. Piša.
Luceria (j. Lucera) im nw. Apulien.
Macra miindet bei Luna sij. v. Spezia.
Miiander miindet gegeniiber v. Milet.
Magnesia w. v. Sardes.
Mantinea im sij. Arkadien.
Melos, eine der sw. Cykladen.
Metaurus miindet nw. v. Ancona.
Milet sw. v. Samos.
Morissee sw. v. Memphis.
Munda s. v. Cordova.
Murghab bei Pasargada.
Mutina (j. Modena) nw. v. Bologna.
Mykale gegeniiber v. Samos.
Mykena nij. v. Argos.
Myla an der Nordkiiste Siziliens.
Mytilene an der sij. Kiiste v. Lesbos.
Naupaktus im w. Lokris.
Naxos ij. v. Paros.
Nemea nw. v. Mykena.
Nicaa im nw. Kleinasien, sw. v. Niko-

media.
Nikomedia im nw. Kleinasien.
Nola 6. v. Neapel.
Noreia bei Neumarkt in Steiermark.
Numantia im Quellgebiete des Duero.
01ympia in Elis am Alpheus.
01ynth nahe der s. Kiiste v. Chalcidice.
Ophir wahrsch. im ij. Arabien.
Orchomenus am nw. Ufer des Ko-

paissees.
Otricoli n. v. Rom (bei Terni).
Palmyra nij. v. Damaskus.
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Paros w. y. Naxos.
Pasargada so. v. Persepolis.
Patra an der nw. Kiiste v. Achaia.
Pella nw. v. Therma (Saloniki).
Pelusium an der Miindung des no.

Nilarmes.
Pergamum nw. v. Sardes.
Petronell sw. v. Hamburg a. d. Donau.
Pharsalus im so. Thessalien.
Phera im NW. desPagasaischen Meer-

busens.
Phila, Insel bei Assuan.
Philippi no. v. Amphipolis.
Phokaa n. v. d. Hermusmiindung.
Pistoria (j. Pistoja) nw. v. Florenz.
Plačentia (j. Piacenza) am r. Poufer

sw. v. Cremona.
Plataa s. v. Theben.
Pompeii so. v. Vesuv.
Potidaa auf der w. der drei Halbinseln
der Chalcidice.

Priene am Siidabhange des Mykale.
Pydna n. v. 01ymp.
Pylos an der w. Kiiste Messeniens.
Regillussee am Ostrande des Albaner

Gebirges.
Rhodus, die grofite der (s.) Sporaden.
Rubiko miindet nw. v. Rimini.
Saguntum (j.Murviedro) n. v.Valencia.
Salamis an der no. Kiiste v. Cypern.
Samos, eine der n. Sporaden.
Samothrake, Insel nahe der Siidkiiste
Thraziens.

Saxa rubra o. v. Veii am Tiber.
Segesta im nw. Sizilien.
Selinus im sw. Sizilien.
Sentinum sw. v. Ancona in Umbrien.
Silarus an der Grenze Kampaniens
und Lukaniens.

Sinope an der mittleren Nordkiiste
Kleinasiens.

Sirmium (j. Mitrowitz) in Slawonien
a. d. Sawe.

Siwe sw. v. Memphis.
Stabia s. y. Pompeii.
Stymphalus im no. Arkadien.
Suša 6. v. Babylon.
Sybaris im NO. des jetzigen Ka-
labrien.

Tanagra o. v. Theben.
Tegea im so. Arkadien.
Thapsus s. v. Karthago an der Kiiste.
Thasos, Insel nahe der thrazischen

Siidkiiste.
Thera (j. Santorin), eine der siid-
lichsten Cykladen.

Thespia w. y. Theben.
Thrazischer Chersones w. v. d. Dar-

danellenstratie.
Thurii im NO. des jetzigen Kalabrien

bei Sybaris.
Tibur no. v. Rom am Anio.
Tiryns so. v. Argos.
Trapezunt a. d. so. Kiiste d. Schwarzen
Meeres.

Trasimenischer See (j. See v. Perugia)
so. v. Arezzo.

Trebia miindet etwas oberhalb Pla-
centia.

Tunes bei Karthago.
Ur so. v. Babylon am Euplirat.
Utika gleich nw. v. Karthago.
Veii nw. v. Rom.
Venusia beim jetzigen Melfi, so. y.

Benevent.
Vercella (j. Vercelli) sw. y. Mailand.
Volturnus (j. Volturno) miindet im

n. Kampanien.
York im no. England (no. v. Leeds).
Zama sw. v. Karthago.
Zaragoza am mittleren Ebro.
Žela im w. Pontus.
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Stammtafeln.

1. Die Seipionen und Sempronier.

P. Cornelius Scipio, Konsul 218
P. Corn. Scipio
Africanus Maior

L. Corn. Scipio
Asiaticus

Corneiia P. Corn. Scipio
(Gemahl: Ti. Sempronius (adoptierte

Gracchus) den Sohn des
Siegers v. Pydna)

Ti. Gracchus, C. Gracchus, Sempronia

L. Aemilius
Paullus f 216
L. Aem. Paullus,
Sieger v. Pydna
P. Corn. Scipio
Aerailianus

(Gemahlin: Sempronia,
Schwester der Gracehen)

2. Das Haus des Masinissa.

Masinissa
Micipsa

Adherbal, Hiempsal
Gulussa
Massiva

Mastanabal
Gauda, Jugurtha

3. Das Julisch-Klaudische Haus.

C. Julius Časar (Gemahlin: Aurelia)
C. Julius Časar f 44 Julia

(Gemahl: M. Atius Balbus)
Julia (Gemahlin des Pompeius) Atia

(Gemahl: C. Octavius)
Octavia (Gemahlin
des Antonius)

Antonia (vermahlt
mit L. Domitius
Ahenobarbus)

Augustus, vermahlt mit
a) CIodia, b) Scribonia, c) Livia (erster Gemahl: Ti. Claudius Nerol

Cn. Domitius
Ahenobarbus
(verm. mit

Agrippina II.)
Nero

Julia, vermahlt mit
a)Marcellus, b) Agrippa, c) Tiberius
C. Časar, I.. Časar, Agrippina I.

(verm. mit Germanicus)

Tiberius
Drusus

Drusus

Domitia Lepida
(verm. mit
M. Valerius
Messalla)
Messalina

Caligula, Agrippina II.
Nero
Germanicus
(Gemahlin:
Agrippina I.,
Tochter des
Agrippa u.
der Julia)

Claudius
(Gemahlinnen:
Messalina u.
Agrippina II.

Octavia, Britannicus
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Synchronistische Zeittafel
zur griechischen und romischen Geschichte.
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262 Beniitzte Werke.

Verzeichnis der hauptsachlich benlitzten Werke.
E. Bernheim, Lehrbuch der histor. Methode. 5. und 6. Aufl. Leipzig 1908.

Orient.
E. Meger, Gesehichte des Altertums, 5 Bde., Stuttgart u. Berlin 1884—1902 (reicht

bis zum Tode des Epaminondas). 2. Aufl. (1.1, 2) seit 1907 im Erscheinen.
W. Onckens Sammelwerk: Allgemeine Gesehichte in Einzeldarstellungen, Berlin

1877 ff.
C. Waolismuth, Einleitung in das Studium der alten Gesehichte. Leipzig 1895.
Die betreffenden Bande des groBangelegten Werkes: Die Kultur der Gegenwart,

ihre Entwieklung und ihre Ziele. Herausgegeben von P. Binneberg. Bisher
12 Bde. Leipzig 1906 ff.

H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie. Berlin 1879.
A. Springer, Handbueh der Kunstgeschichte. 4 Bde. I. (Altertum). 8. Aufl. Leipzig

1907.
K. Woermann, Gesehichte der Kunst aller Zeiten und VBlker. Bisher 2 Bde.

(reiclien bis ins 15. Jahrli.). Leipzig u. Wien 1900—1905.
Der alte Orient. Gemeinverstandliche Darstellungen, herausgegeben von der

Vorderasiatischen Gesellschaft. Die Gesellschaft veroffentlicht auch streng
wissensehaftliche „Mitteilungen“.

H. Oldenberg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 5. Aufl. Stutt¬
gart 1907.

Griechenland.
E. Neumann und J. Partsch, Physilc. Geographie von Griechenland. Breslau 1885.
A. Philippson, Das Mittelmeergebiet. 2. Aufl. Leipzig 1907.
E. Ourtius, Griechisehe Gesehichte. 3 Bde. 6. Aufl. Berlin 1887 ff.
A. Holm., Griechisehe Gesehichte (bis 30 v. Chr.). 4 Bde. Berlin 1888 ff.
E. Meger, s. o.
Beloch, Griechisehe Gesehichte. 3 Bde. StraBburg 1893 u. 1894.

E. Drerup, Homer. Miinchen 1903.
Ch, Harder, Homer. Ein Wegweiser zur ersten Einfiihrung in die Ilias und

Odyssee. Leipzig u. Wien 1904.
K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen. 2. Aufl. Leipzig 1891.
H. Collignon, Gesehichte der griech. Plastik, tlbersetzt von E. Thraemer und

F. Baumgarten. 2 Bde. StraBburg 1897 u. 1898.
A. Springer und K. Woermann, s. o.
Die einschlagigen Bande von J. v. Miillers Handbueh der klassisehen Altertums-

kunde. 9 Bde. Miinchen 1885 ff. Insbes. R. Pohlmann, GrundriB der grieehischen
Gesehichte nebst Quellenkunde. 4. Aufl. 1909.

Fr. Eoepp, Alexander der Grofie (Monographien zur Weltgeschichte, IX.). Bielefeld
u. Leipzig 1899.

J. Kaerst, Gesehichte des hellenistischen Zeitalters. Bisher 2 Bde. Leipzig 1901
bis 1909.

J. Burekhardt, Griechisehe Kulturgeschichte. 4 Bde. 2.-4. Aufl. Berlin u. Stutt¬
gart 1908.
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O. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die griechische Literatur des Altertums in: „Die
Kultur der Gegenwart“.

Weltgeschichte, herausgegeben von Pflugk - Harttung. 1. Bd. (Altertum).
Berlin (1909).

A. Oercke und E. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft. I. Leipzig und
Berlin 1910.

Philippson, s. o.
H. Nissen, Italische Landeskunde. 2 Bde. Berlin 1883—1902.
Th. Mommsen, Romische Geschichte. 8. Aufl. Berlin 1888 ff.
K. W. Nitzsch, Geschichte der romischen Republik. Leipzig 1884/85.
Die einschlagigen Bande von J. v. Mullers Handbuch, s. o. Besonders B. Niese,

GrundriB der romischen Geschichte nebst Quellenkunde. 3. Aufl. 1906;
G. Wissowa, Religion und Kultur der Romer, und O. Richter, Topographie
der Stadt Rom.

L. Preller, Romische Mythologie. 2 Bde. 3. Aufl. Berlin 1881 ff.
J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung. 3 Bde. 3. Aufl. Leipzig 1887.
W. H. Roschers Lexikon der griechischen und romischen Mythologie. Bisher 4 Bde.

Leipzig 1884 ff. (Fiir einzelne Artikel.)
Th. Mommsen, Rbmisches Staatsrecht. 3 Bde. 3. Aufl. Leipzig 1887.
— AbriB des romischen Staatsrechtes, Leipzig 1893.
G. Eertzberg, Romische Kaiserzeit in Onckens Sammehverke.
E. Schiller, Geschichte der romischen Kaiserzeit. 2 Bde. Gotha 1883—1887.
Durug-Eertzberg, Geschichte des romischen Kaiserreiches bis zum Einbruche der

Barbaren. 5 Bde. Leipzig 1885 ff.
V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit. 6 Bde. Leipzig 1896—1904.
A. Springer und K. Woermann , s. o.
F. Leo, Die romische Literatur des Altertums in: „Die Kultur der Gegenwart“.
E.Meger, s. o., bis in die ersten Jahrzehnte des 4. Jahrh.
A. v. Domaszewski, Geschichte der romischen Kaiser. 2 Bde. (bis auf Diokletian).

Leipzig 1909.
Weltgeschichte, s. o.
A. Gercke und E. Norden, s. o.

Verzeichnis
derjenigen Quellenstellen, auf welche im Buche verwiesen wird.

Orient.
1 II. XXIII, 743: 2MvsS noZvSaičaZoi . . . Vgl.Od.IV, 618 u. XIII, 285.
2 Den 01’iental'ischen Despotismus kennzeichnet Herodot VII, 35, 38, 223.

Anspielungen auf den persischen Despotismus enthalten die Stellen bei Xen.
Anab. I, 7, 3; II, 5, 38. Im Gegensatze dazu ist der Herr iiber die Griechen das
Gesetz (Her.VII, 104).

Griechenland.
8 Her. II, 23: o-bzoi de (Homer und Hesiod) sIol ol noviioavze^ fteojoviriv

"EAArioi.
3a Die griechischen Bezeichnungen waren: a) ol Odgctmoi, 3 0XvfA7uoL , ol

dvo); b) ol daA&GOioL; c) ol "/jfrbviOL y.al zaza^d-ovioi.
4 Od. XIV, 327 u. 328.
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5 II. I, 528—530.
6 II. IX, 159.
7 Od. XI, 490 ff.
8 II. VIII, 368.
0 Od. XII, 69—72, preist die weltberiihmte Argo.
10 II. III, 189.
11 II. XI, 46 u. Od. III, 304: nohjyQvooLO Mvmjvrjg. Unter den Oberresten

der mykenischen Kultur nekmen Erzarbeiten eine bedeutsame Stelle ein, ein
Zeichen, daB sie der allgemeinen Bronzekultur angehort. Die Dolcliklingen sind
aus Erz, der eingelegte Schmuck aus Silber und verschieden gefarbtem Golde.

12 Das hunderttorige. 11. IX, 380 ff.
13 Od. VII, 87.
14 „Die groBe Stadt“ in Od. XIX, 178; vgl. auch II. XVIII, 591.
15 Od. IV, 72 u. VII, 86.
1C II. II, 264: elg y,oiQavog kozo).
17 Bei Homer wird ein einziges Gotterbild, das der troischen Athene, erwahnt

(H. VI, 302).
18 Od. III, 71 u. IX, 252.
19 II. VI, 208 u. XI, 783.
20 II. IV, 615; VI, 289; XI, 19. — Uber Odysseus: Od. XVIII, 368ff.,u.

XXIII, 189 ff.
21 Aristoteles (Pol. 5, 9) nennt daher die Tyrannis SXiyoyQoviog.
22 Bei Arist. (Pol. 3, 14) heiBt daher das spartanische Konigtum ozQazi]yia

zig adzoy,Qazo)Q nai dldcog.
28 Daher sagt auch Krosus bei Herodot (I, 69): -b^ukag (die Spartaner)

yčtQ nvvd-dvopai 7iQO£Ozavcu z-fjg 'EAAadog.
24 Plutarch, Sol. 17: 6zl Sl aipazog, od Sia {.isAccvog zovg votuovg 6 Aganojv

$yQCtty£V.
24 a Die vier Klassen waren: a) Il£vzaxooioiu£diiuvoi, liberwiegend Eupa-

triden, die GroBgrundbesitzer, die mindestens 500 Medimnen Gerste oder
500 Metreten Wein oder 01 ernteten; b) InnEtg mit 300 500 Medimnen Er-
tragnis; c) g£vylzcu, die ein Gespann (&vyog) zur Bestellung ihrer Eelder halten
konnten, mit 150—300 Medimnen Ernte, die zahlreicliste der ersten drei Klassen,
die eigentlichen Bauern; d) d-rjZEg. (Ein Medimnos betrug etwa 50, ein Metretes
etwa 40 Liter.) Solon selbst sagt in einem Gedichte liber den Charakter seiner
Verfassung: Arjtu(p fikv yciQ kSo)y.a zooov ngazog, Sooov šnagnEl. Vgl. dazu seinen
Wahlspruch : MfjSkv ayav.

23 Plat. Rep. 606 E: (bg zt\v 'EAZaSa n£naiS£vy.£v ovzog 6 zcoL^zr/g (Homer).
20 Her. I, 30 ff.
27 Daher sagt Arist. (Pol. 5, 2) von Klisthenes: povAo^vog adgrjocu zrjv

Srifioy.Qaziav.
28 Plut. Arist. 20: y,0Lvrj kozla zrjg 'EAAaSog.
29 Vgl. II. XXIII, 262 ff. (Leichenspiele zu Ehren des Patroklus) u. Od. VIII,

100ff. (Spiele der Phaaken). Der Fiinfkampf liieB nčvzad-hov , die Verbindung
des King- und Faustkampfes nayy,QazLov.

80 Si zal Amapal nal loozerpavoL %al doiSt^OL, 'EAAaSog %Q£iopa, y?^Eivai
'Ad-avai , SaiftovLov nzoAlE&gov. Vgl. Her. VII, 139: A&rjvalovg dv zig Aeyo)v
ooizrtfiag y£veod-ai zijg 'EAAaSog oda dv diuaQzavoi zdZE&eog.
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31 Her. V, 105: deonoza, fief.iveo zojv A&rjvaioiv.
82 Charakter des Themistokles bei Thucyd. I, 138.
88 Epigramm in der Anthologie:

Si Šelv’, dyyeiZov Aanedaiftovloig, 6'zi zfde
v.ei/Ae&a, zoig neCvoiv grjftaai nei&opevoi.

84 Thucyd. I, 139: Zeyeiv ze %al npazzeiv dvvazSizazog. — II, 65 : iy[yvezo
ze Zoyip /uev drjfAoapazia, ipyq> de -bnb zov nponov dvdpog dpyrj.

3B Arist. Pol. VI, 11, 8: nvpiog 6 d-fj/Aog %al zoiv vo{AOiv.
88 Daher das Sprichwort: ypvaovv d-epog zb
87 Perikles nennt Atlien zfjg 'EZZadog naidevoiv. Andere Ekrentitel Atliens

waren: ndvzoiv dv&pomaiv naidevzi]Qiov, npvzavelov zrjg oocpiag, kozla zijg
'EZZadog.

88 Thucyd. II, 40: gDiAoY.aAovfA.ev yap [A-ez3 ebzeZeCag nal q)iZoooq)ovtuev avev
ftccAcndag.

39 In der beruhmten Leichenrede (Thucyd. II, 35—46) pries Perikles unter
dem Jubel des Volkes die GroBe Athens.

40 Schone Schilderung der Pest bei Thucyd. II, 47 ff.
41 Thucyd. II, 65: izpanovzo na-d-3 f/dovag z(p drj/AAp.
42 tTber den Charakter der Volksversammlung vgl. Sokrates bei Xen.

Meni. III, 7, 6; liber die Ausbeutung des Staates Anab. IV, 6, 16. Bedeutsam sind
die Worte Kleons (Thucyd. III, 37): noZZdv.ig fiev ijdij eycoye ned dZZoza eyvo)v
drjfiongaziav 8zi advvazov koziv kzepoiv apyeiv.

48 Die Stimmung bei den Spartanern kennzeichnet der Bericht, den der
Unterfeldherr (der Feldherr Mindarus war gefallen) an die Ephoren schickte:
„Das Gliick ist voruber, Mindarus tot, die Leute hungern, wir wissen nicht, was
wir tun sollen." (Hell. I, 1, 23.)

44 Xen. Hell. I, 7: zb di nZzftog i(3oa deivov elvai, el firj zig iaoei zov drjfiov
ngazzeiv 8 &v JiovZ-rjzai; Arist. Pol. IV, 4: za zoiv dnopoiv nZiftog hvqi6v kazi
zijg noZizelag, dZX oby ol vo/aoi.

45 Der Ubermut selbst spartanischer Privatmanner zeigt uns das Beispiel
des Klearchus (Xen. Anab. II, 6).

46 Selbst Xen. (Hell. III, 5) sagt iiber die von Athen abgefallenen St&dte:
iijzo ze yap zoiv dg^ioozoiv zvpavvovvzai.

47 Plut. Ages. 23: b Mfjdog Zanoivl^ei. Der Wortlaut des Friedens bei Xen.
Hell. V, 1. Da der GroBkonig das entsclieidende Wort spracli, war in Griechen-
land der Ausspruch verbreitet: iv fiaoiZei za zojv 'EZZtjvojv.

48 Xen. Hell. VI, 4, 8 ff.
49 Mit der Sehlacht von Mantinea schlieBt Xenophons griechische Ge-

schichte; seine letzten Worte sind (Hell. 7, 5): dnpiola nal zapayj] hi nZeloiv
fAeza zt]v {idftrjv iyevezo 1) Tzpood-ev iv zfj 'EZZadi .

60 Demosthenes, 2. olynth. Rede, 24: padeva naipov {Aed3 ajpav napaZeinojv ;
Cliers. 13: peza nZeiozrig ^ovylag dnavd’ 8oa fiovZezai UŽiZmnog dioivJjaezai.

61 navzoiv vpviidzcov uezoov avd-oomoc.
62 Xen. Mem. I, 6.
68 Xen. Mem. I, 1.
64 Sokrates bei Xen. Mem. I, 6, 10: iyoj de vofil£o) zo f.iev fi^devog deeod-ai

ftelov elvai, zb d' cog iZaylozo)v iyyvzazaj zov delov.
66 Protagoras erklarte sich bereit, zov fjzzco Zoyov npelzzoj noielv.
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56 Aog i*oi nov azaj neti nivtfoct) zijv yv\v.
67 So stellt Xen. Meni. II, 7, 4 die ze^vlzau den čAev&egtaig nenatSev^evoi

gegeniiber.
Rom.

58 Livius V, 54: saluberrimos colles, flumen opportunum, mare vidnum,
regionum Italiae medium locum. Vgl. auch Cie. Rep. II, 11.

69 Zlim letztenmal erwahnt i. J. 217; vgl. Liv. XXII, 10 u. Uhlands „Ver
sacrum“.

00 Liv. V, 4: in conspectu prope urbis; V, 22: urbs opulentissima Etrusci
nominis.

01 Liv. VII, 23: gens ferox et ingenii avidi ad pugnam.
62 Schone Schilderung des Ungliickes bei Liv. V, 42.
M Liv. VII, 1: vir unicus in omni fortuna; V, 49: dictator... Romulus ac

parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus appellabatur. Vgl. die
Worte des Camillus bei Liv. V, 51: patriae deesse, quoad vita suppetat, aliis
turpe, Camillo etiam nefas est. Vgl. auch Liv. VI, 6—8.

64 Liv. II, 33: manu et consilio promptus.
65 Liv. III, 34: fons omnis publici privatique iuris.
60 Cie. pro Sestio 25, 53: sanctissimus magistratus.
07 Liv. VII, 29: gens opibus armisque valida.
88 Plut. Pyrrh. 8: Avvlfiag Se cvpnavztov dnecprjve z&v ozpaz^/iov np&zov

{ukv k^net^ia nat Seivozr/zi Hv$$ov, J^nr/nitova de Sevzepov, šavzdv Se zqlzov ;
13: &oneQ 6 ’AyiAAebg oi)n eepege ztjv o^oMiv. Pyrrlius hieB bei seinen Truppen
„Der Adler«. Cie. de offic. III, 22 nennt Pyrrhus generosus ac potens.

89 Ubi Romanus vicit, ibi etiam habitavit, sagt Cicero.
70 Cie, de offic. I, 42, 150: opifices omnes in sordida arte versantur; nec

enim quidquam ingenuum habere potest officina, Die hohe Wertschatzung des
Ackerbaues beweisen auch Familiennamen, wie: Cicero (cicer), Fabius (faba),
Lentulus (lens) u. a.

71 Cie. Tusc. disp. I, 1 fiihrt als Eigenschaften der Romer an: gravitas, con-
stantia, magnitudo animi, probitas, fides, excellens 'in omni genere virtus.

72 Bei Polyb. I, 63 heifit der erste Punische Ivrieg: noAv%Qovia)zazog nul
ovve%eazazog neti [A,eyivzog.

78 Liv. XX, 4: plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii
inter ipsa pericula erat.

74 Liv. XXI, 1: bellum maxime omnium memorabile, quae unquam gesta sunt.
76 Liv. XXII, 7: pugna magna victi sumus.
78 Liv. XXII, 50: pugna Cannensis, Aliensi cladi nobilitate par.
77 Liv. XXVI, 16: Confessio expressa hosti, quanta vis in Romanis ad ex-

petendas poenas ab infidelibus sociis et quam nihil in Hannibale auxilii ad
reoeptos in fidem tuendos esset. Das jetzige Capua liegt etwas nw. vom alten.

78 Liv. XXVI, 9: pleraque apud multitudinem aut per noeturnas visas species
aut velut divinitus mente monitus agens. Vgl. dagegen C. Flaminius (Liv.
XXII, 3).

79 Schone Schilderung der Angst und dann der Freude bei Liv. XXVII, 50.
80 Das Haupt Hasdrubals wurde den Vorposten Hannibals zugeworfen;

Liv. XXVII, 51: agnoscere se fortunam Carthaginis fertur dixisse.
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81 Ceterum eenseo Carthaginem esse delendam lautete sein oft wiederholter
Antrag.

82 Liv. XXV, 3: publicanus erat Postumius, qui multis annis parem fraude
avaritiaque neminem in eivitate habuerat praeter T. Pomponium Veientanum.
Die Unterworfenen iibergeben auf Gnade und Ungnade mit ibrer eigenen Person:
urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia divina humanaque omnia.
Vgl.Liv.I, 38 u. VII, 31.

88 Sall. Jug. 41, 7: popnlus militia atque inopia urgebatur; Plinius, hist.
nat. 18, 6: latifundia perdidere Italiam.

84 Liv. XXII, 10; vgl.S. 44.
85 Vgl.Hor.Epist.il, 1, 156 u. 157:

Graecia capta ferum victorem cepit et artis
Intulit agresti Latio.

Vgl. auch Verg. Aen. IV, 847—853.
88 Liv. XXXII, 27: sanctus et innocens.
87 Cie. de rep. I, 31: Mors Ti. Gracchi et jam ante tota illius ratio tribunatus

divisit populum unum in duas partes.
88 Sall. Jug. 35 legt dem Konige die Worte in den Mund: urbem venalem et

mature perituram, si emptorem invenerit.
89 Jug. 63: consulatus ingens cupido, industria, probitas, militiae magna

seientia, animus belli ingens, domi modicus, lubidinis et divitiarum vietor, tan-
tummodo gloriae avidus.

00 Jug. 05: litteris Graecis atque Latinis juxta atque doctissume eruditus,
animo ingenti, cupidus voluptatum, sed gloriae eupidior etc.

01 Damals spielten die personliehen Bestrebungen eine groBere Rolle als zur
Zeit Sullas. Von den bedeutenderen Staatsmannern nach Sulla schreibt Sall.
Cat. 38: pro sua quisque potentia certabant.

02 Catilinas Charakter schildern Sall. Cat. V, 3 u. Cie. in Cat. III, 7. Er hatte
wahrend der Proskriptionen Sullas seinen eigenen Bruder und Schwager ermordet.

03 Cie. pro Sulla 31: patriam demersam extuli.
04 Sullas angebliche AuBerung bei Sueton. CUs. 1: Caesari multos Marios

'inesse.
05 Cbs. b. Gali. IV. — Cato, Origines 2, 2: pleraque Gallia duas res industri-

osissime persequitur, rem militarem et argute loqui.
08 Die Hauptquelle sind die drei Biicher Casars de bello civili.
07 Deshalb schrieb C&sar einem Freunde: veni, vidi, vici.
98 Vgl. den Ausspruch Casars iiber diese Schlacht bei Plut., Cas. 56: 7iQbg

rovg (pi'A,ovg elnev, &g noAA&Kig (A>hv č.y(i)vL<Jcuxo 7isqI vtorig, vvv 6h 7iq&xov
71£qI tpvftrlg.

90 Cicero sebreibt an Atticus (XIV, 21) liber die Ermordung: aeta res est
animo virili, consilio puerili.

100 Tac. Ann. I, 2: militem doniš, populum annona, cunctos dulcedine otii
pellexit.

101 Tac. Ann. XV, 44: exitiabilis superstitio, odium humani generis, Chri¬
stiani per fiagitia invisi.
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