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Die cilicischeu Seeräuber .
Mithridates VI . Eupator hatte durch Unterwerfung von Kolchis , der Länder und ^ rie -

chischen Handelsstädte am schwarzen und asowschen Meere , so wie auf der taurischen Halbmsel
fast bis zum Dnießr sein pontisches Reich vergrößert und damit zu seinen weiteren Unterneh¬
mungen unerschöpfliche Hülfsmittel an Geld , Getreide und Kriegsmannschaft gewonnen . Dann
hatte er Klein - Armenien unterworfen , Tigranes , König von Groß - Armenien , zu seinem
Schwiegersohn und Bundesgenossen gemacht , und gestützt auf bestrittene Erbansprüche , Paphla -
gonien in Verein mit Nikomedes II . , König von Bithynien , besetzt und mit diesem getheilt .
Darauf hatte er seine Hände nach dem Königreich , Kappadocien ausgestreckt . König Ariara -
thes VI . , sein Schwager , war durch Meuchelmord gefallen , ein Sohn desselben von Mithridates
mit eigner Hand nie 'dergestoßen worden , und als mit dem Tode eines zweiten Sohnes das
kappadocische Regentenhaus erloschen war , hatte Gordios , der Mörder des Ariarathes , die
Statthalterschaft unter einem falschen Ariarathes erhalten , wie auch in Paphlagonien ein Sohn
des Nikomedes , Pylaemenes , nomineller Statthalter geworden war ; in der That aber bildete
Kappadocien einen neuen Zuwachs des politischen Reiches . Nikomedes , getäuscht in seiner
Hoffnung , auch hier Einfluß und Antheil zu erhalten , hatte durch einen Gesandten den römi¬
schen Senat auf die bedenkliche Machtentwickelung des Mithridates aufmerksam gemacht . Die
Klagen und Bitten der scythischen Fürsten auf der taurischen Halbinsel waren dazu gekommen ,
und nun erst schritt der Senat ein . Die scythischen Fürsten , beschloß derselbe , habe Mithri¬
dates wieder einzusetzen , die genommenen Theile Paphlagoniens in gleicher Weise wie Niko¬
medes frei zu geben , und Kappadocien solle des falschen Ariarathes lediH sein und in freier
Volkswahl sich einen König setzen . Lucius Sulla , Statthalter von Silieren , ward beauftragt ,
dies in Kappadocien zur Ausführung zu bringen . Mit seiner geringen Mannschaft und den
Zuzügen der asiatischen Bundesgenossen vertrieb er den Gordios und die armenischen Hülfs -
truppen , die Tigranes auf Mithridates Antrieb geschickt hatte ; der angesehene Kappadocier
Ariobarzanes ward König . Mithridates fügte sich grollend : Paphlagonien ward geräumt und
die Wiedereinsetzung der scythischen Fürsten zugesazt . Was man gewollt , schien erreicht ( 92 ) .

Kaum aber war Sulla nach Italien gegangen , als Tigranes , wieder aus Antrieb des
Mithridates , den kappadocischen König vertrieb und Ariarathes von neuem einsetzte . In
Bithynien wurde Sokrates gegen seinen älteren Bruder Nikomedes III . Philopator , der vom
Volke und vom römischen Senat als rechtmäßiger Nachfolger seines Vaters Nikomodes II .
anerkannt worden war , durch politische Truppen als Kronprätendent unterstützt . In Paphla¬
gonien hatte Mithridates neben den einheimischen Fürsten im Innern wenigstens die Küste in
seiner Gewalt . Die scythischen Fürsten hatten ihre Macht nicht wieder erlangt . Die Ankunft
des Consular Manius Aquillius gab weniger durch die verliehene Heeresmacht als durch das
Gewicht des römischen Namens den Königen Ariobarzanes und Nikomedes III . ihre Throne
wieder ( 90 ) . Auch hier wich Mithridates zurück : es sollte nicht zum offnen Bruch kommen ,
der Senat nicht zum Kriege gezwungen werden . Als aber Nikomedes , um die versprochenen ,
ihm unerschwinglichen Kriegskosten durch einen Raubzug zu gewinnen , mit Wissen des Aquillius
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durch Schiffe den politischen Bosporos sperrte und mit Landtruppen politisches Gebiet betrat ;

als dem Mithridates auf seine Bitte , Nikomedes daran zu hindern oder ihm die Selbst -

vertheidigung zu gestatten , kein Gehör ward , vielmehr von Aquillius wiederholt die Weisung

zuging , er habe sich des Krieges zu enthalten : da rüstete Mithridates , nicht gewillt , sich unge¬

straft berauben zu lassen . Er wußte , daß es ein Krieg mit einer gewaltigen Macht werden

würde , und traf seine Anstalten mit Energie und mit Umsicht . Das Bündniß mit Tigranes

ward erneuert und eng geknüpft ; die Aegyptier , Syrer , Phönicier , die griechischen Staaten in

Kleinasien wie in Griechenland , Thracien , Makedonien wurden aufgefordert , die Bedrohten ,

der unabweislichen Gefahr entgegen zu treten , die Geknechteten , sich von dem unerträglichen

Joche der Römer für immer zu befreien . Seine Streitmacht brachte er auf 250 , 000 Mann

Fußvolk und 40 , 000 Reiter ; und während seine Flotte von 400 größeren und kleineren Schiffen

den Pontos mit den anliegenden Meeren beherrschte , erging an die Kreter , die Seeräuber der

asiatischen Inseln und Küsten die Mahnung , das Mittelmeer heimzusuchen und den Römern

auf jegliche Weise Schaden zuzufügen . Rom , in dem sogenannten Bundesgenossenkrieg ( 90 — 88 )

in größter Noth und Gefahr , schließlich mit Aufbietung aller Kräfte aus demselben als Sieger

hervorgegangen , hatte gegen den im Osten drohenden Sturm keine Maßregeln treffen können ,

schwerlich wohl auch den Agnillius zu seinem provoeirenden Auftreten autorisirt . Als nun

Mithridates im Frühjahr 88 den Krieg begann , waren die geringen römischen Streitkräfte in

Vorderasien unter Lucius Cassius , Manius Aquillius , Quintus Oppius , so wie die bithynisch -

römische Flotte im Bosporus solchem Andrange nicht gewachsen . Sie wurden einzeln geschlagen ,

Paphlagonien , Kappadocien und Bithynien unterworfen , die griechischen Staaten Kleinasiens

gewonnen , und damit eine ewige Kluft den Osten von Rom trenne , erging von Ephesus aus

der unmenschliche Befehl , alle Togaträger an einem und demselben Tage zu ermorden — ein

Befehl , dem man mit rafstnirter Grausamkeit nachkam , daß 80 , 000 , nach andern Berichten gar

150 , 000 Männer , Frauen und Kinder hingemordet wurden . Pergamum ward seine neue

Hauptstadt ; den Bosporus beherrschten seine griechischen Flottenführer . Während das Landheer

über Thracien nach Macedonien und Thessalien einrückte , nahm die Flotte unter Archelaos

Delos und Euboea , gewann den Peiraeeus als Landungsplatz durch Aristion , von Geburt einen

attischen Sklaven , der von einem Lehrer der epikureischen Philosophie Leiter und Führer des

athenischen Pöbels und ein Günstling des Mithridates geworden war und sich zum Gewalt¬

herrscher aufgeworfen hatte . Bruttius Sura , der Unterfeldherr des makedonischen Statthalters ,

mußte vor Archelaos und Aristion nach einer dreitägigen Schlacht bei Chaeroneia in Boeotien

zurückweichen ( gegen Ende des Jahres 88 ) .

Der römische Staat befand sich in bedenklicher Lage : Kleinasien , ganz Hellas , zum großen

Theil Macedonien in der Gewalt des Feindes ; die See von ihm unbestritten beherrscht , daß

kurz zuvor eine Aufforderung zu einer Landung in Italien von den italischen Insurgenten an

ihn ergehen konnte ; in Italien die Bundesgenossen zwar niedergcworfen , aber die Funken unter

der Asche noch glimmend ( besonders in Unteritalien ) ; in Rom die Kluft zwischen Demokraten

und Aristokraten unausgefüllt , obschon Marius seinem Gegner <Lulla hatte weichen und die

Stadt verlassen müssen ; dazu furchtbarer Geldmangel und Lockerung der militärischen Disciplin .

Statt dreier Heere , die man bedurfte , für Rom , für Italien , für Asien , war nur das eine ,

Sulla ' s vorhanden , 5 Legionen oder 30 , 000 Mann . Sollte Sulla sein und seiner Partei

Interesse dem des Staates vorziehen ? Er entschied sich für das Letztere , traf in Rom zweck¬

mäßige , wenn auch nicht dem alten Herkommen entsprechende Einrichtungen , ließ es geschehen ,

daß neben dem aristokratischen En . Octavius der Demokratenführer L . Corn . Cinna zum Consul

gewählt ward , und ging im Frühjahr 87 mit seinen Truppen nach der epirotischen Küste

hinüber . Wie er rasch nach Boeotien vordrang , Athen eng einschloß und eroberte ( 86 ) , bei

Chaeroneia entscheidend siegte , ungeirrt durch die von Marius in Rom blutig wieder eingeführten

demokratischen Zustände und seine Entsetzung der Feldherrnstelle , den Krieg gegen den Staatsfeind

fortsetzte , mit persönlicher Bravour den Sieg bei Archomenos erzwang ( 85 ) , des Archelaos

Vorschlag , mit dem Verzicht auf Asien des Mithridates Hülfe gegen die Demokraten anzunehmen ,

voll Patriotismus und politischer Klugheit zurückwies und nach einer persönlichen Zusammenkunft
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mit dem politischen Herrscher zu Dardanos in Troas von diesem Friedensbedingungen erlangte
( 84 ) , nach welchen Rom seine frühere Stellung in Vorderasien wieder erhielt und mit Geld
und Kriegsschiffen entschädigt ward — dies ausführlicher mitzutheilen , liegt nicht im Zwecke
dieser Zeilen .

Als Mithridates zum Kampfe gegen Rom alle Kräfte aufbot , die geknechteten und
bedrohten Volker aufrief , wußte er auch die Piraten Ciliciens und der Inseln wider seinen
Gegner aufzustacheln , und fortan ward das aegaeische und das Mittelmeer so wie die Küsten
derselben von den Piraten heimgesucht .

Cilicien , die südöstlichste Küstenlandschaft Kleinasiens , im Westen von Pamphylien und
Pisidien , nordwärts von Lykaonien und Kappadocien begrenzt , ostwärts bis Syrien reicheckd ,
zerfällt seiner Beschaffenheit nach in ein westliches rauhes , von vielen Armen des Taurus
durchschnittenes Land und in ein östliches ebenes und fruchtbares ' ) . Der Name Cilicier kommt
zuerst im Homer vor ft für ein den Troern verwandtes pelasgisches Volk in der Landschaft
Troas südlich vom Jda . Aus diesen Wohnsitzen von Achaeern verdrängt , — ein Theil mag
auch geblieben sein — wandten sie sich nach Cilicien und Pamphylien im Verein mit Troischen
Stämmen und mit Aeolischen Achaeern ft ; Syrer und Phönieier vermischten sich mit ihnen ,
später Nhodier , die argivisch - achäischen Stammes waren . Das Volk wurde ein Theil des
Perserreiches , und cilicische Schiffe folgten dem Lerxes auf seinem Zuge gegen Griechenland ft —
ein Zeichen , daß sie ihre Abstammung von den seefahrenden , handeltreibenden Phönieiern nicht
verleugneten . Alexander der Große bemächtigte sich des Landes , stellte in Soloe ^ i und Matlos
die Volksherrschaft wieder her und bewirkte , daß griechisches Leben fortan Raum gewann .
Auf cilicischem Boden erkämpfte er den Sieg bei Jssus , setzte den Balakros , Sohn des
Nikanor , und später den Menes zum Satrapen einft . Dem Namen nach wurde raun Cilicien
eine syrische Provinz ; in Wirklichkeit waren sie frei , besonders je größer die Zerrüttung im
Innern Syrien ' s wurde . Ob die cilicischen Könige , deren Erwähnung geschieht ft , über das
ganze Land oder über einzelne Theile geherrscht haben , ob ihre Herrschaft dauernd oder vor¬
übergehend gewesen , oder ob das Land eine Anzahl selbstständiger Gemeinwesen umschloß , muß
unentschieden bleiben .

Die Lage ihres Landes längs des Meeres , die Verwandtschaft mit den Phönieiern , mit
denen der Verkehr und Zusammenhang erst allmählich sich mag gelockert haben , wiesen und
führten sie gewiß schon frühzeitig auf das Meer , und der kampf - und abenteuerlustige Sinn
der Griechen , deren Blut ja auch in ihren Adern rollte , mochte sie nicht immer friedlichen
Handel haben treiben lassen . Wann aber die vereinzelnden Gewaltthätigkeitcn der Art wurden ,
daß sie den Namen der Seeräubern verdienten , dürfte schwer festzustellen sein . „ Sie war
indeß älter als Rom " , sagt Drumannft , „ und scheint von den Gewässern des Mittelmeers
unzertrennlich zu sein . " Auch waren es nicht die Cilicier allein , die Seeräuberei trieben :
Syrer , Cyprier , Pamphylier betheiligten sich daran ft , vor Allen die Kreter ; nur wurden die

' ) Hsroäot 2 , 34 : opkiuij ,- 8trabo 14 , 5 : rocr / kd« , Dtztt / Licorrc , MÜH
ft II . VI , 397 . 415 ; 8trabo 14 , 4 : XHxxx .
ft Leroä . 7 , 91 nennt sie — unterhalb der Achaeer wohnend , oder den Achaeern

unterworfen , oder Halb - Achaeer . Vergl . Schöll ' s Hebers , des Herod . Bd . 7 S . 838 u . f .
ft Lsroä . 8 , 14 .
ft Die griechische Sprache war durch den langen Verkehr mit den Barbaren so entstellt , daß

man fremdartige Ausdrucksweise Solöcismus nannte .
ft Xrriau 2 , 12 , 2 und 3 , 16 , 9 .

ft Xen . LNLb 1 , 2 , 12 wird XuLviEMc LUixcov genannt . Nach der Schlacht von
Jpsus 301 erhielt Pleistarchos , der Bruder des Kassander , das cilicische Fürstenthum .

ft Drumann , Gesch . Rom ' s , Band 4 S . 392 u . f . — Mit dieser Behauptung scheint die
Angabe bei 8trsbo 14 , 5 : -roip yx 'roll r «
ttt'rtvs ( a . 139 ) im Widerspruch zu stehen .

ft Niibiiä . 92 .
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Cilicier für Alle der Gesammtname , da sie ohne Zweifel am bedeutendsten waren - Der
Seeräubern der Cilicier geschieht ausdrücklich Erwähnung , als sie noch unter den syrischen
Königen standen . Seit nämlich Antiochus der Große , von den Römern 189 besiegt , Kleinasien
diesseit des Taurus hatte abtreten müssen und 2 Jahre darauf zu Elymais südlich vom Kas¬
pischen Meere bei der Beraubung des Baaltempels von den Einwohnern erschlagen war , - siechte
das syrische Reich immer mehr , nahm der Einfluß der Römer mit jedem Jahre zu und machte
sich besonders dadurch geltend , daß sie Thronstreitigkeiten beförderten oder geschehen ließen .
So bemächtigte sich Diodotus , mit Beinamen Tryphon , der Herrschaft und bot , als er 139
von Antiochus Sidetes , dem Sohne des Demetrius , angegriffen wurde , die Cilicier auf , die
syrischen Küsten zu verheeren ; doch unterlag er und ward genöthigt , sich selbst zu tödien ^) .
Die Nichtswürdigkeit und Uneinigkeit der Könige und Thronprätendenten Syrien ' s boten
ihnen dann weiter die erwünschte Gelegenheit , und so dürfte damals der Anfang zu größeren
und von da ab unausgesetzt fortgeführten Unternehmungen geschehen sein , wie denn ihre
Räubereien unter Anführung des Zsidorus auf die Gegenden zwischen Kreta und Cyrene , dem
Pyräeus , Achaja und dem Malischen Meerbusen sich erstreckten , den sie von der Beute den
goldenen nannten ' " ) . Am meisten aber legten sie sich auf Menschenraub und brachten diese
auf den Lcklavenmarkt nach Phaselis an der Grenze von Lycien und Pamphylien " ) , besonders
nach Delus . Der Handel war hier so einträglich — konnten doch an Einem Tage zehntausend
geliefert und verkauft werden — , daß das Sprüchwort entstand : Kaufmann , schiffe hin , lad
aus , Alles ist verkauft ' ") . Hierzu waren ihnen die Aegyptier , Cyprier und Rhodier aus
Feindschaft gegen die Syrer behülflich , indem sie so thaten , als trieben jene nur Handel mit
Sklaven , die sie rechtmäßig erworben . Das Uebel ward so groß , daß der römische Senat im
Jahre 143 den Scipio Aemilianus nach Alexandrien und Syrien sandte , um aus dem Wege
der Unterhandlung die Sache abzustellen ; das war freilich vergeblich , und Römer beschickten
nach wie vor den Markt in Delus ' " ) . Die Nachfrage und der Begehr nach Sklaven hatte
nämlich in Nom in schrecklicher Weise zugenommen - Alle häuslichen Verrichtungen , alle
Gewerbe , Fabrikarbeiter : , die Staatsbauten , die große Feldwirthschaftwurden von Sklaven
verrichtet , und da die Zahl der Kriegsgefangenen nicht ausreichte , wurden Menschenjagden
angestellt , um die Sklavenmärkte zu versorgen , vorzüglich seit die Römer festen Fuß in Klein¬
asien gefaßt hatten . Das Geschäft war nicht nur für die Räuber , die ihre Waare an die
italischen Sklavenhändler absetzten , sehr einträglich , sondern warf auch den Kapitalisten , den
Zollpächtern und Beamten für ihre Betheiligung einen erklecklichen Gewinn ab . Am gesuchtesten
waren die Syrer , da sie dauerhaft und zu harten Dienstleistungen am geeignetsten' erschienen ;
man nahm aber auch mit Anderen fürlieb : erklärte doch einst der König in Bithynien , er
könne die von Rom geforderte Dienstmannschaft nicht stellen , da von den Zollpächtern alle
arbeitsfähigen Leute aus seinem Reiche fortgeschleppt seien . Kein Wunder , daß der Menschen¬
raub in furchtbarer Weise zunahm ! die römischen Beamten nahmen Theil , und die in Rom
herrschende Aristokratie war eng mit ihnen verbunden , gönnte ihnen die Bereicherung , ließ die
Seeräuber lange ungestraft gewähren .

Erst als ihre Dreistigkeit jedes Maaß überschritt , wurde im Jahre 102 eine Flotte —
die Schiffe waren von den abhängigen Kaufstädten gestellt — unter dem mit proconsularischer
Gewalt bekleideten Prätor Marcus Antonius , dem Redner , nach Cilicien entsendet ' '' ) ; aber da
feine Streitkräfte zu gering waren , richtete er nicht viel aus ; nur eine Anzahl Schiffe nahm
er ihnen und zerstörte einige Raubburgen . Der vereinzelten Nachricht ' " ) , er habe sie aufgerieben ,
widerspricht ihr Verhalten nach seinem Abzüge , und auch der Triumph , den er im Jahre 101

' " ) klorus 3 , 6 .

" ) Oie . Vsrr . 4 , 10 .

' " ) 8 trabo 1.̂ 6 . : x'u / rooL , Trcrvra TrkTlMrM .

" ) 14 . 5 .

" ) 1 ?LL . Lim . 12 , 62 ; Oie . Lrat . 45 .

' ") OdssHiisiis kroü . 104 .
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feierte , zeugt nicht dafür , sondern daß er mit den herrschenden Aristokraten eng verbunden
war ; wurde ihm doch bald nach dem Triumphe seine eigne Tochter Antonia bei Misenum in
Italien von den Piraten geraubt und mußte um eine große Summe losgekauft werden " ) .
Doch wurden zur Unterdrückung des Seeraubes im westlichen rauhen Cilicien — das ebene
Ostcilicien blieb bis zum Krieg gegen Tigranes bei dem syrischen Reiche " ) — feste militärische
Posten eingesetzt , aber in unzureichender Stärke , wie die späteren Ereignisse darthaten . Von
da ab wird Cilicien als Provinz genannt , freilich nicht in dem Sinne als eine den Römern
unterworfene Landschaft , sondern als ein selbstständiges militärisches Commando , vielleicht auch
für Schiffe und Mannschaft . Im Jahre 92 war Sulla Statthalter von Cilicien " ) , ging auf
Befehl des Senats nach Kappadocien und setzte , wie oben erzählt wurde , den Ariobarzanes
zum Könige ein . Als er dann nach Italien zurückkehrte , nahmen die Seeräubereien gewaltig
zu , und namentlich im ersten Mithridatischen Kriege , in dem die Cilicier , als dessen Verbündete
politische Kaper sich nennend , zu den Zwecken des Königs sich gebrauchen ließen , wuchs ihr
Vertrauen und ihre Kühnheit " ) . Die Römer hatten mit Mithridates genug zu thün , und
selbst ohne Flotte , mußten sie dieselben fast ungehindert schalten lassen " ) ; doch wird Genaueres
nicht berichtet , in welcher Weise sie in den Krieg eingrisfen . Nach Beendigung des Krieges ,
als L . Licinius Murena von 84 — 81 die Provinz Asien übernahm , geschah zwar ein Angriff
gegen die Seeräuber , ward aber nichts Großes ausgerichtet ^° ) , wiewohl Milet und andere
Staaten Schiffe stellten ^ ' ) ; ebensowenig als 80 und 79 der unfähige Cn . Dolabckla Prätor in
Cilicien war ^ ) . Da beschloß der Senat , den entschlossenen , thatkräftigen und uneigennützigen
P . Servilius Vatia , der 79 Consul gewesen , nach Cilicien zu entsenden . Mit Heer und
Flotte ging er dorthin und kämpfte 3 Jahre lang von 78 — 76 ^ ) . Nachdem er die Piraten¬
flotte an der Küste Ciliciens in einem blutigen Gefechte besiegt und zerstreut hattewandte
er sich zur Zerstörung der Städte , die jenen als Ankerplätze dienten , so wie gegen die Raub¬
burgen ; und nun entspann sich ein Krieg , in dem die Römer in Folge der genauen Orts¬
und Terrainkcnntniß ihrer Gegner in den Schluchten und Engpässen , durch Ueberfall , Kälte
und Hunger gewiß mehr zu leiden gehabt haben mögen , als die verstümmelte Geschichte
überliefert . Eine Reihe von Bergsesten in Lycien und Pamphylien , die dem Seefürsten
Zeinicetus gehörten , wurden erobert und verbrannt : Olympus auf einem Berge gleichen Namens
— Zenicetus gab sich hier mit seiner ganzen Familie den Flammentod — , Korykos , Phaselis ,
Attaleia ^ ) . Er war es dann , der das erste römische Heer über den Taurus führte ^ ) in den
nordwestlichen Winkel des rauhen Cilicien am nördlichen Abhang des Taurus , ein mit
prachtvollen Eichenwäldern bedecktes Labyrinth von steilen Bergrücken , zerklüfteten Felsen und
tiesgeschnittenen Thälern . Das isaurische Oroanda siel , die hochgelegene Räuberstadt Jsaura
ward durch Ableitung eines Flusses und durch Entziehung des Trinkwassers zur Uebergabe

" ) ? Iut . ? omp . 24 .
" ) 8 ^ r . 48 .
" ) LUtbr . 57 ; d . c . 1 , 77 ; Victor 75 .
" ) Als L . Licinius Lucullus im Winter von 87 zu 86 in Sulla 's Aufträge mit 6 offenen

Böten in die östlichen Gewässer ging , um Schiffe zusammenzubringen , entrann er einem
Piratengeschwader , das die meisten seiner Böte aufbrachte , selbst nur Lurch einen Zufall .
In Aegypten abgewiesen , erlangte er in Syrien Schiffe , kämpfte glücklich mit der königlichen
Flotte und führte jene dem Sulla zu . klut . ImcuU . 2 — 4 .

20) Lpx . Mitbriä . 93 ,
2 ' ) 6ic . Vsrr . 1 , 35 .
22 ) Oio . Vsrr . 1 , 17 .
2b ) Oio . Vsi-r . 3 , 90 rechnet 5 Jahre vom Consulat bis zum Triumphe .
2 *) ikloi-, 3 , 6 .
2° ) Ltrsbo 14 , 5 ; 6ic . Vsri -. I , 21 .
20) Lutrox 6 , 3 ; 8sr . Rutrio List . 11 .
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gezwungen ^ ) . So bedeutend dünkte die That , daß ihn das Heer Imperator nannte ^ ) , Rom
rhm den Beinamen Jsaurikus gab und den Rückgekehrten 75 einen Triumph feiern ließ , auf
welchem die reiche , gewissenhaft verzeichnete Beute und gefangene Häuptlinge die Aufmerksamkeit
fesselten ^ ) . Die Frucht des Krieges war , daß er noch vor der Ankunft seines Nachfolgers
L . Octavius ^ ) in der vergrößerten Provinz Cilicien die früheren Einrichtungen wiederherstellte
und erweiterte , daß er eine große Anzahl von Piraten und Piratenschiffen in seine Gewalt
brachte , daß er Lycien , Pamphylien und Westcilicien arg verwüstet verließ . Doch gebrochen
und gänzlich unterdrückt war die Piraterie keineswegs ; dazu hätte es schon früher von Seiten
der Römer größerer Anstrengungen bedurft , vor Allem einer Achtung gebietenden Flotte und
einer ständigen , aufmerksamen Seepolizei . Davon war aber schlechterdings keine Rede , wie
aus den folgenden Andeutungen hervorgehen wird .

Daß die Römer schon früh Seehandel trieben , wird durch dürftige Nachrichten überliefert .
Ostia am Ausfluß der Tiber , das Ancus Martius angelegt haben soll , ward ihr erster Hafen ,
von dem aus sie mit Etruscern , namentlich in Cäre unb Antium , Carthagern und Griechen
in regen Handelsverkehr traten 2 ' ) . 338 v . Ehr . ward Antium unterworfen und den Einwohnern
Seehandel und Seefahrt untersagt . Für das hohe Alter des Seeverkehrs zwischen Rom und
Carthago zeugt der 509 v . Ehr . zwischen beiden Staaten abgeschlossene Vertrag und die
Erneuerung desselben in den Jahren 348 , 304 und 281 — Verträge , aus denen sich eben so
sehr Besorgniß der Carthager vor dem aufstrebenden Rom wie Rom ' s Interesse erkennen läßt ,
freundschaftliche Beziehungenmit der gewaltigen Meerbeherrscherin zu unterhalten . Auf den
Verkehr mit den griechischen Seestädten in Italien , Sicilien und Griechenland weist Vieles hin .
So sendet Tarquinius Superbus seine beiden Lwhne Sextus und Titus zur See nach
Griechenlands , um das Orakel in Delphi wegen Abwendung einer pestartigen Krankheit zu
befragen , die in Rom ausgebrochen war . In Cumä werden Tarquinius Superbus und die
mit ihm verbannten Römer freundlich ausgenommen ^ ) . Vom Tyrannen Gelon in Syracus
holen 492 P . Valerius und L . Geganius Getreide , um dem in Rom entstandenen Mangel
abzuhelsen . Mit Massilia findet ein freundschaftlicher Verkehr statt , denn das von Camillus
nach der Besiegung Veji ' s dem Gotte in Delphi geweihte Mischgefäß wird in dem Nom und
Massilia gemeinschaftlichen Schatzhause niedergelegt ^ ) . Paläopolis , später Neapolis , eine
Tochterstadt Cumä ' s , wurde 322 erobert . Dasselbe Schicksal traf Thurii , 272 Tarent , 270
Rhegium . Mit den Rhodiern unterhielt Rom etwa seit 306 lebhafte Verbindung und nahm
sogar größtentheils ihr vortreffliches Seerecht an ^ ) > Solchen Anfängen entsprach der weitere
Fortgang nicht : die Eroberungen überhoben die Römer des Handels , indem die Unterjochten
lieferten und zahlten ; die Römer wurden kein Handelsvolk .

Außer den Handelsschiffen , die von Rom und den nach und nach unterworfenen See¬
städten erbaut wurden , werden in den ältesten Zeiten schon Kriegsschiffe erwähnt . So nahmen
die Römer den Antiaten 469 nach Eroberung einer kleinen denselben unterworfenen Seestadt
22 lange Schiffe , d . h . Kriegsschiffe ^ ) , führten 338 nach Eroberung von Antium die brauch -

27 ) 8trabs 12 , 6 .
2» ) Oio . Vsrr . 1 , 21 .
22 ) Oio . Vsrr . 5 . 26 und 30 .
2° ) klut . Insult . 6 .
2 ' ) ktin . sx . 2 , 17 , 26 ; Dion . Lai . 3 , 44 . Diese und die weiteren Angaben sind der

Abhandlung von Kemper entnommen , „ über den Seeverkehr und das Seewesen der Römer
von den ältesten Zeiten bis zum ersten punischen Kriege " im Programm des Gymnasiums
zu Warendorf 1863 .

22 ) Oiv . 1 , 56 .
« ) viou . Hai . 7 , 2 und 12 ; Liv . 2 , 34 .
2H vioä . 8io . 14 , 93 .
2S) kohb . 30 , 5 , 5 — 10 .
2 ° ) vioo . U -0 . 9 , 56 .
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baren Kriegsschiffe — 6 an der Zahl — in ihre Docks SH , deren sie außer Ostia noch besessen
zu haben scheinen sch . Der Vernachlässigung des Seewesens in Folge der Kriege gegen die
Samniten und Latiner trat der Volkstribun M . Decius 311 durch den Antrag entgegen , daß
man 2 Schiffsherren zur Ausrüstung und Ausbesserung der Flotte wähle SH ; und seitdem ward
demselben mehr Aufmerksamkeit zugewandt . Davon zeugt die Unternehmung gegen Nuceria in
Campanien 310 " ) , die Recognoscirungsfahrt einer Flotte von 10 verdeckten Schiffen unter
Lucius Valerius 283 , deren theilweise Vernichtung im Hafen von Tarent , in den sie aus
Noch eingelaufen war , den zehnjährigen Krieg mit Tarent herbeiführte " ) . In diesem Kriege
und in dem gegen Pyrrhus wird einer römischen Flotte nicht erwähnt ; die Römer scheinen sich
dem mit Carthago abgeschlossenen Schutz - und Trutzbündniß gemäß auf die karthagische Flotte
verlassen zu haben . Als dann bald darauf der Krieg zwischen der größten Lreemacht und der
größten Landmacht entbrannte , bei dessen Beginn Rom nur über Dreiruderer und kleine
Kriegsbarken , von den griechischen Seestädten Tarent , Lokri , Elea und Neapel gestellt , zu
verfügen hatte , da erkannte man , daß Carthago nur auf dem Meere zu besiegen war , und
nun wurden die gewaltigsten Anstrengungen gemacht , um ebenbürtige Flotten den Feinden
entgegenzustellen . Die erste schuf die römische Energie in 60 Tagen von der Zeit an , da die
Bäume auf dem Apennin gefällt waren , 100 Fünfruderer , jeden mit 500 Mann , und 30
Dreiruderer — ein an der bruttischen Küste gescheiterter punischer Fünfdecker hatte als Muster-
gedient — ; die Erfindung der Euterbrücken ( oorvi , inunus tsrrsuo ) machte den ungewohnten
Seekampf fast zum Landkampfe ; C . Duilius erfocht 260 bei Mylä den ersten glänzenden Sieg .
Aber erneuter Anstrengungen , neuer Flotten bedurfte es , um den endlichen Sieg über Carthago
davonzutragen . Nach der Niederlage bei den ägatischen Inseln durch Lutatius Catulus 241
verlangte das erschöpfte Earthago den Frieden , und Rom gewährte ihn , da es der Erholung
bedurfte , einen Feldherrn wie Hamilcar nicht zu weiterem verzweifelten Widerstande heraus¬
fordern mochte .

In den ferneren Kriegen der Römer werden zwar noch öfters Flotten erwähnt ; aber diese
mögen meist auS Transportschiffen , nicht aus eigentlichen KriegSschiffeî bestanden haben .
Bedeutende Seeschlachten , die denen im ersten punischen Kriege an die Seite gesetzt werden
könnten , wurden fortan nicht mehr geliefert . Expeditionen aber wie die gegen die Illyrier 229 ,
Demetrius von Pharos 219 und andere waren entweder gering oder riefen nur vorübergehende
Anstrengung hervor . Da es nach dem Falle Carthago ' s keine Seemacht gab , die den Römern
ernstlich hätte gefährlich werden können , ward das Seewesen sichtlich vernachlässigt , war eine
Staatsflotte nie vorhanden " ) . Ein eigentliches Handelsvolk hätte einer Flotte bedurft , für
dieselbe stationäre Plätze gehabt , um sofort auch die kleinsten Unbillen , vorübergehende Necke¬
reien und Störungen des Handels zu bestrafen und zu unterdrücken , oder hätte wenigsters
erforderlichen Falles mit Leichtigkeit und Schnelligkeit die Umwandlung der Handelsschiffe in
Kriegsschiffe in ' s Werk richten können , in tüchtigen Schiffern und Matrosen stets brauchbares
Material zu Seesoldaten gehabt . Die Römer waren kein Handelsvolk . Ihre Abneigung gegen
die See zeigte sich auch darin , daß der römische Bürger in der Legion diente . Die Flotten¬
mannschaft gaben die Bundesgenossen her , namentlich die Seestädte , und wenn man später
arme Bürger und Freigelassene zum Seedienst mit heranzog , der Name sooü imvalss für die
ganze Schiffsbemannungward beibehalten " ) . Den Seestädten , den griechischen , den barbarischen

SH Uiv . 8 , 14 ; xior . 1 , 11 .
SH Uiv . 3 , 26 .

Uiv . 9 , 30 .
" ) Uiv . 9 , 38 .
" ) 8ainii . 7 .
" ) Die wenigen Andeutungen über das Seewesen der Römer mögen für den vorliegenden Zweck

genügen . Die ausführliche Darstellung bleibe einer späteren Arbeit Vorbehalten .
" ) Illv . 9 , 38 , 2 . — Die Seesoldaten nennt Mommsen Röm . Gesch . 2 , 247 „ die von jeher

am mindesten achtbare Truppe " .
2
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so wie denen , die aus römischen Seekolonien entstanden waren , blieb die Sicherung ihres
Handels allein überlassen , und sie mochten wohl , so weit ihre Kräfte reichten , directe
Angriffe abwehren ; aber zu energischer Verfolgung , zur Unterdrückung des Piratenwesens
reichten schwerlich ihre Mittel aus , selbst wenn es ihnen gestattet worden wäre .

Sulla hatte durch den Frieden , den er mit Mithridates geschlossen , aber nicht einmal
schriftlich abgefaßt hatte , die Zustände in Asien nicht geordnet . Während er nun in Italien
seine Gegner niederwarf , in Nom durch seine Einrichtungen neue Zustände herbeiführte und
als Dictator gebot ; während nach seinem Tode M - Aemilius Lepidus vergeblich seine Anträge
gegen sullanische Bestimmungen mit Waffengewalt durchzusetzcn suchte ; während der Marianer
Q . Sertorius in Spanien siegreich dem Q . Metellus Pius widerstand und erst vor Pompejus
zurückwich : befestigte Mithridates seine Herrschaft in Pontus auf ' s Neue und rüstete Flotte und
Landheer ; erweiterte sein Schwiegersohn Tigranes sein Königreich Armenien nach Osten und
Süden — beide im Bunde mit einander und ungehindert von den Römern . Da starb 75
der König Nikomedes III . von Bithynien , und sein Testament machte die Römer zu Erben
des Landes . Durch die Besitznahme desselben wurden sie fast — nur Paphlagonien lag
dazwischen — Nachbaren des pontischen Reiches : Mithridates erklärte den Römern den Krieg
( im Winter 75 zu 74 ) . Ein förmlicher Vertrag war mit Sertorius abgeschlossen worden ;
und wenn dieser , damals gerade von Pompejus besiegt , ihn nicht in der gehofften Weise
unterstützen konnte : die von ihm gesendeten römischen Offeriere wurden Führer in Heer und
Flotte des pontischen Königs . Auch die Piraten in Kreta und Cilicien — so wenig hatten
die Kämpfe des P . Servilius gefruchtet — waren seine Bundesgenossen ; sie stellten in großer
Anzahl im pontischen Reich sich ein , und namentlich durch sie scheint es dem König gelungen
zu fein , eine durch die Zahl wie durch die Tüchtigkeit der Schiffe imponirende Seemacht zu
bilden " ) , Rom übergab die Führung des Krieges an den Consul L . Lucullus , den Statthalter
von Asien und Cilicien ; er sollte mit seinen 5 Legionen , 30 ,000 Mann zu Fuß und 1 ,600
Reitern , in das pontische Reich eindringen . Sein College M . Cotta ging mit der Flotte und
einem andern Heere nach der Propontis , um Asien und Bithynien zu decken . Den Bau einer
zweiten Flotte , wozu der Senat 5 Millionen Thaler zur Verfügung stellte , lehnte Lucullus ab .
Endlich erhielt der Prätor M . Antonius , der Sohn des Redners , der vor 30 Jahren gegen
die Cilicier gezogen war , der Vater des Triumvir , den Auftrag , das Meer und die Küsten
von den Piraten zu säubern . Wiederum also waren sie , die der pontischen Flotte die Römer
besiegen und deren Schiffe — gegen 70 — verbrennen halfen , als diese , um sich von der
Blokade zu befreien , unter Cotta ' s Flottenführer P . Rutilius Nudus einen Ausfall aus dem
Hafen von Chalcedon machten , Sie mögen ferner zur Rettung des Königs und seiner Heer¬
trümmer beigetragen haben , als er , von Lucullus bedrängt , die Belagerung von Cycikuö 73
aufheben und sich seiner Flotte bedienen mußte . In dem fortgesetzten Seekriege war Lucullus
siegreich . Von einem erlesenen pontischen Geschwader von 50 Segeln , das zur Landung in
Italien bestimmt gewesen sein soll , wurden zwischen der troischcn Küste und Tenedos 13
Fünfruderer überfallen und versenkt , wurden 32 Schiffe , die auf der Insel Neae zwischen
Lemnos und Skyros auf den Strand gezogen waren , von der See - und Landseite aus über¬
rascht und vernichtet . Auch Sturm und Unwetter zerstörten viele pontische Schiffe , so daß die
Römer im Norden Asien ' s zur See geboten , Mithridates fast allein nach Sinope gelangte .

Ganz anders aber war der Verlauf des Kampfes , mit dem M . Antonius beauftragt
war " ) . Unfähig , verschwenderisch und den Provinzialen wegen seiner Erpressungen verhaßt ,
brachte er zwar eine Anzahl Piratenschiffe auf . Als er aber die Kreter aufforderte , ihre Ver -

" ) Mommsen 3 , S . 50 u . f .
" ) Lxo . 30 äs IsZutt . ; vioä . 8is . sxs . lsZs,tt . 35 ; Björns 3 , 7 . Schon 150 hatten

die Rhodier mit den Kretern gekämpft , die Römer ohne Ernst und ohne Erfolg zu ver¬
mitteln gesucht .
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bindung mit Mithridates und den Ciliciern " ) aufzugeben , und als seinen Gesandten eine
verächtliche und trotzige Antwort zu Theil ward , da griff er sie an , unterlag jedoch . Die
Kreter unter Lasthenes und Panares nahmen einen großen Theil der Schiffe , banden den
Quästor und die römischen Gefangenen mit den Ketten , die Antonius für sie bestimmt hatte ,
an die Masten der erbeuteten Fahrzeuge und kehrten triumphirend nach Cydonia zurück .
Antonius selbst rettete sich wahrscheinlich durch einen schimpflichen Vertrag und starb bald
darauf 71 aus Scham und Kummer entweder in Kreta , oder ehe er nach Italien kam ^ ) .
Der Beiname Kretikus wird ihm wohl aus Spott geworden sein .

Diese Schmach zu . tilgen , erklärte der römische Senat den Krieg . Voll Besorgniß
schickten die Kreter Gesandte nach Nom , und beinahe wäre es ihnen gelungen , einen günstigen
Senatsbeschluß zu erhalten ^ ) , hätte nicht der Tribun Lentulus Spinther Einspruch erhoben .
Nach beendeter Rüstung forderte der Senat Auslieferung des Lasthenes und Panares , Herausgabe
aller Schiffe , Stellung von 300 Geißeln , Zahlung von 4000 Silbertalentenund Entlassung
aller römischen Gefangenen . Aber die kretischen Führer wußten es durchzusetzen , daß man nicht
darauf einging , vielmehr eifrig zum Kampfe rüstete ^ ) . Nach Ablauf des Consnlatsjahres 68
ging Q . Metellus mit 3 Legionen nach Kreta und brauchte 2 Jahre , um sich der Insel zu
hemächtigen . So ruchlos und entartet auch die Kreter waren o°) , hier , im Kampfe um ihre
Unabhängigkeitzeigten sie den höchsten Muth und die größte Tapferkeit " ) . Nachdem Lasthenes
bei Cydonia in offener Feldschlacht geschlagen war , warf er sich nach Knossus . Panares hielt
Cydonia eine Zeit lang und übergab die Stadt dem Metellus unter dem Versprechen freien
Abzugs für sich selbst . ' Die Römer schritten nun zur Belagerung von KnossuS und nahmen
sie ein , ohne des Lasthenes habhaft zu werden , der nach Verbrennung seines mit Schätzen
gefüllten Hauses entwichen war . Bald fiel auch Lyktos . Da sandten die noch nicht unter¬
worfenen Kreter an Pompejus , der durch das Gabinische Gesetz zum Oberfeldherrn im Seeräuber¬
kriege ernannt worden war .

Diesem letzten Kampfe eine auf Quellen ^ ) gestützte Beschreibung des Lebens und
Treibens der Seeräuber vorausznschicken , scheint hier der geeignete Ort .

Die ganze Südküste Kleinasiens , vornehmlich das westliche rauhe Cilicien war die
Heimath der Seeräuber . Die Rauhheit des Landes , der Mangel an Häfen , die kleinen
versteckten Buchten machten dasselbe zum gemeinschaftlichen Ankerplatz oder Lager geeignet .
Von hier gingen ihre Expeditionen vorzugsweise aus ; hier fanden sie Zuflucht ; hier standen
feste Thürme für die Feuerwachen ; hier waren ihre Werften . Das zum Schiffbau erforderliche
Bauholz lieferte ihnen das Land , oder sie nahmen es , wo sie es antrafen . L>klaven wurden
zur Arbeit gezwungen , waren ihre Handwerker . Die Schiffe , anfangs klein und in geringer

^ 0) Daß die Verbindung zwijchen Kretern und Cilieiern seit langer Zeit bestand , darauf weist
der Name einer Stadt in Pamphylien hin , Trolrs , OoHd . 5 , 72 , 5 ; I) ioä .
8io . 18 , 44 .

4H Oio . Vsrr . 3 , 91 .
Daß die Senatoren der Art römischer Ehre vergessen konnten , hatte woht kretisches Geld
bewirkt .

40) Voll . 2 , 34 : 24 ,000 Bogenschützen standen unter den Waffen .
Auf Kreta , der alten Insel der 100 Städte , galt Nichts für schimpflich , was einträglich
war . Lügner sind all ' , Faulranzen , unsaubere Thiere die Kreter , x ^ yrtAtv wie ein Kreter
handeln , lügen und trügen , /roos IlHrsr« einen Schelm überlisten , xoyrraztos
Handlungsweise des Kreter ' s , Lug und Trug . Ebenso : xr4tx ^ w und x ^ tx ^ ozr « »,
x ^ rxtchuos . Demodokos sagt : Arges Geschlecht sind all die Kilikier ; von den Kilikern

Einer , der Kinyres , gut , aber Kiliker auch Er .
Ost S . Anm . 45 , und kiut . komp . 29 .
00) killt , kouip . 24 und 25 ; killt . Imcuii . 2 , 13 ; iVlitirrill . 91 — 93 ; 8trabo 10 , 4 ;

kiorus 3 , 6 und 7 ; 2ouai -ls 10 , 3 ; Oio . iAauil . 11 , 12 , 17 , 18 , 19 ; Oio . Vorr . 4 ,
52 und 5 , 34 ; Voll . 2 , 31 , ß . 2 ; Luti-ox . 6 , 12 ; vio 36 , 4 , 5 und 6 .
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Menge , offene Barken , Mauskähne ( mxoxnronos ) genannt , nahmen mit den Erfolgen und der
Ausdehnung ihrer Seezüge an Größe und Zahl zu , wurden zum Theil zu Zwei - und
Dreideckern , beliefen sich zuletzt auf mehr denn 1000 . Alle Arten von Waffen schmiedeten sic
selbst und wußten das erforderliche Erz und Eisen sich zu verschaffen . Tiefer landeinwärts in
Cilicien , Lycien , Pamphylien lagen Burgen und Felsennester , der Zufluchtsort für ihre
Familien , für sie selbst in Zeiten der Noth und Gefahr , der Bergeplatz der erbeuteten Schätze .
Alle , die durch die Habsucht und Bedrückung römischer Beamten und des Gefolges von
Wucherern in den asiatischen Landschaften an den Bettelstab gebracht waren oder mit geschmälerter
Habe noch den Haß gegen ihre Peiniger gerettet und erhalten hatten ; Alle , die durch die Leiden
des mithridatischen Krieges heruntergekommen , lieber Unrecht thun als leiden wollten ; Alle , die
in den Bürgerkriegen unterlegen waren , und denen Alles genehm war , wenn sie sich nur an
ihren Gegnern rächen konnten ; jene Masse rechtloser Sklaven und jedes Rechtsschutzes beraubter
Provinzialen : sie Alle waren willkommen , fanden offene Aufnahme und halfen eine staaten¬
ähnliche Gemeinschaft bilden , „ einen Bastardstaat der Noth und Gewalt " , dessen Mitglieder —
viele Zehntausende — , durch Noth und Gefahr sich an einander gekettet fühlten , daß sie , selbst
wenn sie einander unbekannt waren , mit Geld und Schiffen sich gegenseitig aushalfen , und
vogelsrci und bei Gefangennahme des Kreuzestodes gewiß , mit verwegener Todesverachtung ihr
Leben so theuer als möglich verkauften . Die Kühnheit und die Erfolge sowie das sorglose
Leben lockten auch Reiche und Vornehme herbei . Ihr Treiben verlor den Schein der Ruhm -
und Ehrlosigkeit ; die Zeit , die sie den Kämpfen und Gefahren abgewaunen , verbrachten sie in
Genuß bei Flöten - und Saitenspiel . Der wetteifernde Drang , es Einer dem Andern zuvor -
zuthun , bewirkte , daß die Mannschaft ausgezeichnet war , geschickte Steuerleute die leichten und
schnellen Schiffe lenkten , von denen manche in vergoldeten Segelstangen , purpurnen Decken ,
silberbcfchlagenen Rudern prunkten , daß kühne und verwegene Anführer an ihre Spitze traten .
Diese mögen ihren Einfluß von den Expeditionen auf die Heimath übertragen und hier wie
dort die Angelegenheiten geleitet haben . Dort wie hier waren wohl die Einrichtungen militärisch ,
und „ in ihnen barg sich der Keim eines Seeköuigthums , das sich bereits ansässig zu machen begann ,
und aus dem unter günstigen Verhältnissen wohl ein dauernder Staat sich hätte entwickeln mögen " .

Ihre Raubzüge , anfangs im Geheimen und mit geringen Mitteln unter großen
Gefahren unternommen , gewannen nach dem ersten mithridatischen Kriege an Ausdehnung .
Von Angriffen auf einzelne Handelsschiffe in der Nähe der kleinasiatischen Südküste wagten sie
sich immer weiter . Alles , was sie selbst gebrauchen konnten , Geld und Geldeswerth , was in
Geld umzusetzen war , erschien ihnen als gute Beute . Geraubte Menschen wanderten auf die
Sklavenmärkteoder erhielten ihre Freiheit wieder gegen ein Lösegeld , Soldatenlohn , wie sie
es nannten , das der Bedeutung und dem Reichthum des Gefangenen entsprach . Bald gingen
sie in größeren Geschwadern zum Angriff auf kleine Inseln und auf Seestädte über ; und zwar
nicht bloß mauerlose und offene , sondern selbst befestigte erlagen ihnen , wofern es die Bewohner
nicht vorzogen , der Knechtung oder Sklaverei durch Auswanderung zu entgehen . Jene dienten
ihnen als Stationen und Depots , erhielten Befestigungen und Wachthürme ; in diesen machten
die Bewohner entweder gemeinsame Sache mit ihnen , oder gewährten ihnen Aufnahme und
Verkehr , sei es aus Furcht , sei es aus Gewinnsucht . Side in Pamphylien wird nicht die
einzige Stadt gewesen sein , die sie auf ihren Werften Schiffe bauen , auf ihrem Marktplatz
gefangene Freie verkaufen ließ . Die Tempel , denen Frömmigkeit und Politik ungeheure
Geldsummen und Kunstschätze zugewandt , übten eine besondere Anziehungskraft aus ; religiöse
Scheu schreckte sie nicht ab von Plünderung und Verwüstung . Die Zahl der Städte , die sie
entweder eingenommen , oder mit denen sie in irgend einem Verkehr standen , wird auf 400
angegeben , darunter bedeutende wie Knidos , Samos , Kolophon . An beraubten Heiligthümern
werden namentlich aufgeführt : die Apollo - Orakel zu Klaros bei Kotophon , zu Didyma bei
Milet , das Heiligthum ( der Kabiren ? ) auf der Insel Samothraee im nördlichen ägäischen
Meere , aus dem Schmuckwerk im Werthe von 1000 Talenten fortgeführt sein soll , der Tempel

°b) S . S . 6 .
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der Demeter Chthonia in Hermione , des Asklepios in Epidaurus — beide in Argolis — , die
des Poseidon auf dem Isthmus , auf Tänaros an der Südspitze Lakonien ' s , auf der Insel
Katarina im saronischen Meerbusen , des Apollo in Aktium und Lenkas auf der heutigen Insel
Santa Maura , der Here auf Samos und in Argos . Auch von größeren Expeditionen wird
berichtet . So wurden im Jahre 84 nach deni Frieden mit Mithridates fast unter Sulla ' s
Augen Samothrace , Klazomenä ( in Jonien ) , Samos , Jasfos ( in Karten ) von ihnen ausgeraubt .
Und die Nähe von Lucullus Flotte hinderte sie eben so wenig wie die von Lriarius rings um
Delos zum Schutze aufgeführte Mauer , im Jahre 69 unter Anführung des Athenodorus die
Insel zu überfallen , die Heiligthümer und Tempel zu zerstören , die Bevölkerung in die
Sklaverei zu führen .

Doch nicht bloß das ägäische Meer mit seinen Inseln , die Küsten Asien ' s und Griechen¬
lands fühlten ihre Verwegenheit , litten unter ihren Angriffen und Plünderungen : auch
Jtalien ' s und der benachbarten Inseln Bewohner und Städte wurden heimgesucht ; so wenig
hatten die römischen Expeditionen Furcht einzuflößen vermocht . Vielmehr trieb sie Haß und
Rachsucht , die Römer , die in ihre Gewalt geriethen , mit schnödem Hohn zu behandeln .
Hatte ein Solcher sich ihnen als Römer genannt , dann stellten sie sich erschrocken , baten
fußfällig um Verzeihung und bekleideten ihn mit der Toga . So verspotteten sic ihn eine Zeit
lang ; zuletzt ließen sie mitten im Meere am Schiffe eine . Leiter hinunter , befahlen ihm
auszusteigen und wünschten ihm Glück auf den Weg ; wollte er dies nicht thun , io stießen sie
ihn selber über Bord und ertränkten ihn . Von Glück konnte sagen , wer mit dem Leben davon
kam ; so Antonia ^ ) , C . Julius Cäsar im I . 77 , P . Clodius im I . 67 . Jener stellte die
Verdoppelung der geforderten Lösungssumme in Aussicht , zugleich aber auch den Tod am Kreuz
und schien nicht ihr Gefangener , sondern ihr Gebieter zu sein . Diesem verschaffte die Freiheit
ohne Lösegeld entweder die Furcht vorPompejus , oder weil er sich herabgewürdigt , seiner Ehre
zu vergessen . Selbst römische Magistratspersonen waren vor ihnen nicht sicher . So raubten
sie 2 Prätoren , Sextilius und Bellienus , in ihren Amtskleidern sammt Dienern und Victoren
— 12 Beile , die Zeichen römischer Allgewalt — und fuhren mit ihnen davon . Die Tempel¬
schätze der Lacinischen Here südlich von Kroton nahmen sie , plünderten die Stadt Brundisium ;
die etruskischen Häfen blieben nicht verschont ; Cajeta , Misenum , selbst Ostia sahen sie öfters
wiederkehren . In Ostia ward sogar eine gegen sie gerüstete und von einem Consul befehligte
Flotte vernichtet . Auch tiefer in ' s Land hinein wagten sie sich : Villen ging in Rauch auf ;
Menschen wurden von der offenen Landstraße , von ihren Beschäftigungen fortgerissen ; das
Erbeutete ward fast vor dm Thoren Rvm ' s verkauft . Die Insel Lipara bei Sicilien zahlte
ihnen jährlich einen festen Tribut , um verschont zu bleiben . Sicilien selbst war oft das Ziel
ihrer Expeditionen . Im I . 72 zerstörte der Piratenführer Herakleon das gegen ihn ausgerüstete
Geschwader und wagte mit 4 offenen Böten in den Hafen von Syrakus zu fahren . Spar -
tacus , der Anführer des Sklavenheeres , von Crassus besiegt , wollte seine Schaaren zum Theil
nach Sicilien übersetzen und trat mit den Piraten in Unterhandlung . Der Preis war schon
in ihren Händen ; da ließen sie ihn in Stich , sei es auch Besorgniß vor den Strandwachen
des Statthalters Verres — desselben Verres , der sonst gegen einen Antheil an der Beute ihren
Raubzügen Vorschub geleistet — , sei es durch römisches Geld bestochen . Zwei Jahre darauf
stieg ein anderer Piratenführer , Pyrganion , in demselben Hafen an ' sLand , setzte sich fest und
sandte Streifpartien in ' s Land , bis der römische Statthalter , der Proprätor C . Metellus ^ ) ,
der Nachfolger des Verres , zu Lande und zur See ihm eine Niederlage beibrachte und ihn die
Insel zu räumen zwang .

Weiter hinaus bis zu den Säulen des Herkules erstreckten sich die Naubzüge der Piraten ;
in dem Maße wußten sie sich die Herren des Mittelmeeres , daß sie sich mit Königen und
unumschränkten Herrschern oder mit großen Herren vergleichen konnten , vereint sich unüber¬
windlich dünkten . Und die Römer ? „ Schande und Verlust wogen sich auf ; die Herren der

b«) S . S . 7 .
Bruder des Q . Metellus Kretikus .
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Welt waren nicht mehr Herren an ihrem Heerde . Schmachvoll mußten die Ueberbringer ihrer
Befehle sich durchschleichen oder loskaufen ; sogar ihre Legionen erwarteten den tiefen ' Winter ,
um an den Bestimmungsort zu gelangen , ihre Flotten räumten den Kampfplatz , und die
Provinzen und Bundesgenossen wurden irre an einer L >tadt , welche stets den höchsten Ruhm
darin gesucht hatte , die Völker zu beschützen und Beleidigungen zu rächen , und jetzt einer
belagerten glich . Die alten Zeiten schienen zurückzukehren , wo Rom an der Tiber und am
Anio sich mühsam seiner Feinde erwehrte , und seine Bürger nur bewaffnet ihr nahes Feld
bestellten " . Das Meer war gesperrt , Handel und Verkehr lagen darnieder ; die Gewerbe waren
gestört ; Geldsendungen von Pächtern und Statthaltern füllten den Schatz der Piraten ; die
Verwaltung , das ^ anze Triebwerk des Staates geriet !) in Stocken ; die Getreidezusuhr aus
Aegypten und Sicrlien war unterbrochen oder unterblieb ganz ; Mangel und Theurung brach
aus ; Rom begann Hunger zu leiden .

Was die Noth und das Elend der Provinzen nicht vermocht , was die Forderung staatlicher
Ehre und Würde nicht bewirkt , das that jetzt der Hunger und erweckte das Gefühl für Schmach
und Schande . Der Volkswille fand seinen Ausdruck durch den Volkstribun Aulus Gabiuius .
Freilich stand Gabinius in zerrütteten Vermögensverhältnissen und verfolgte nur egoistische
Zwecke ; freilich lag dem Senat , dem factischen Oberhaupte der Aristokraten , mehr daran , seine
und seiner Partei Machtstellung zu behaupten und zu erweitern als für das Staatswohl zu
sorgen ; freilich erschien auch dem , welcher den Oberbefehl erhalten sollte , der Kampf nicht eine
Patriotische That , sondern dünkte ihm nur ein weiterer Schritt zur Unumschränktheit im
Staate : doch der Effect war die Vernichtung der Seeräuberei , der höchsten Schmach für einen
Staat wie den römischen . Durch das Gabinische Gesetz erhielt Pompejus eine Machtvollkom¬
menheit wie Niemand vor ihm ^ ch . Man stellte dem Proconsul 500 Schiffe , 120 ,000 Mann
zu Fuß , 5 ,000 Reiter und 24 Legaten zu Gebote ^ ) , übertrug ihm den alleinigen Oberbefehl
über das ganze Mittelmeer von den asiatischen Küsten bis zu den Säulen des Herkules ,
ordnete ihm alle Statthalter unter bis auf 10 Meilen ( 400 Stadien , 50 römische Meilen )
Entfernung von allen Küsten aus , ermächtigte ihn , das erforderliche Geldaus den Staatskassen
in Rom und den Provinzen so wie von den abhängigen Gemeinen zu nehmen , und bestimmte
sofort eiue Summe von 6000 attischen Talenten ( 9 Millionen Thaler ) . Diese Beschlüsse und
die Hoffnung auf den Einen Mann wirkten so gewaltig , daß die Getreidepreise noch an
demselben Tage der Art fielen , wie es kaum ein langer Friede und die reichste Ernte hätte
bewirken können ^ ) . Im Winter 67 wurden die Rüstungen beendet , und ehe noch die
Winterstürme aufgehört , überraschte er die Piraten . Das Meer hatte er in 13 Bezirke getheilt
und je einen einem Legaten mit Schiffen und Mannschaft angewiesen . Zunächst geschah in
dem westlich von Italien gelegenen Theile des Meeres der Angriff gleichzeitig auf allen
Punkten , Pompejus selbst iu den sicilischen , afrikanischen und fardiichen Gewässern , seine
Unterfeldherrn an den spanischen und gallischen Küsten . Die überrumpelten und getrennten
Piraten , ohnehin von einer sittlichen Idee nicht begeistert , vermochten einem solchen Andrang
nicht zu widerstehen : iu 40 Tagen war das Meer gereinigt , den Getrcidezufuhren der Weg
nach Rom geöffnet . Nun sandte er seine Flotte nach Brundisium , und nachdem er selbst durch
Etrurien nach Rom geeilt war , um den hindernden Einfluß des Consul C . Piso zu beseitigen
und einige für den ferneren Krieg nothwendigen Einrichtungen zu treffen , ging er mit 60 ,
meist rhodischen Schiffen von dort wieder in See . Rasch fuhr er an den Städten vorbei und
machte den Athenern nur einen kurzen Besuch , ebenso in Rhodus . Alle Piraten , die sich ihm

Außer den Amu . angeführten Stellen s. klnt . ? omx . 26 — 28 , Imoull . 37 ; Via 36 , 20 ;
Oio . Naoil . 15 ; Voll . 2 , 31 , 32 und 34 ; 8trabo 8 , 7 ; 11 , 1 ; 14 , 4 und 5 .
Nitbr . 94 — 96 .

lAitllr . 94 giebt 270 Schiffe , 4 , 000 Reiter und 25 Legaten an . Pompejus nahm
nur 13 Legaten .
Möglich , daß Pompejus und sein Anhang durch plötzliche Oeffnung ihrer Speicher diesen
Umschlag hervorbrachten oder mit dazu beitrugen . Drumann 4 , 407 .
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mit Schiffen , Weib und Kind ergaben , behandelte er mit berechnender Klugheit glimpflich
und dies bestimmte eine große Menge , sich den härter auftretenden Legaten zu entziehen und
sich ihm zu unterwerfen ; man war ihm sogar bebülflich , die sich im Bewußtsein ihrer Schuld
versteckt hielten , aufzuspüren und gefangen einzubringen . Nur die kühnsten und verwegensten
unter den Piraten , die auf Begnadigung nicht rechneten , brachten ihre Angebörigen und ihre
Schätze in die festen Plätze des Taurus und steckten sich ihm beim Vorgebirge Koracesium an
der westlichen Grenze des ' rauhen Cilicien mit ihren Schiffen entgegen . Zur See geschlagen
und dann in der gleichnamigen Feste belagert , baten sie um Gnade und überlieferten sich und
alle Inseln und Burgen , die noch in ihrer Gewalt waren . So kamen die 2 größten Bergfesten
Lycien ' s , Kragus und Antikragus , ohne Schwertstreich in seine Hände , dann die übrigen
Cilicien ' s . In 49 Tagen war das östliche Mittelmeer gesäubert . Eine bedeutende Menge
Waffen , Schiffe und Schiffgeräth ward ihm übergeben ; eine große Zahl Gefangener erhielt
durch ihn die Freiheit wieder , und viele von diesen fanden im Vaterlandc Kenotaphien , die
man den Todtgeglaubten errichtet hatte . Das Bauholz und zum Flottenbau Brauchbare ließ
Pompejus verbrennen , die Burgen , Schlösser und Städte , gegen 120 , größtentheils schleifen .
An Schiffen wurden 1300 verbrannt , 71 genommen , 306 ausgeliefert , unter diesen 90 mit
ehernem Schnabel , eigentliche Kriegsfahrzeuge ; die Zahl der gefallenen Seeräuber wird auf
10 ,000 , der gefangenen auf 20 ,000 angegeben . Diese dem sonstigen Verfahren gemäß
umbringen zu lassen , verbot schon die Menge ; sich selbst überlassen , hätten sie sich ihrem
gewohnten Treiben bald wieder zugewandt . Daher wurden sie dem Meere entzogen und in
Städten angesiedelt , um sie an Ackerbau und eine ruhigere Lebensweise zu gewöhnen . Ein
großer Theil , die Noth zum Seeraub getrieben , kamen nach Soloe , da ? kurz zuvor von dem
armenischen Könige Tigranes verwüstet war , und bauten die Stadt wieder auf , die fortan
Pompejopolis hieß ; Andere schickte er als Kolonisten nach Mallus , Adana , Epiphania oder
nach sonst einer verlassenen und schlecht bevölkerten Stadt Cilicien ' s , Einige nach Dyme in
Achaja oder nach Calabrien .

Während Pompejus noch mit den Anordnungen beschäftigt , in Cilicien weilte , trafen die
Gesandten der Kreter bei ihm ein ^ ) . Metellus Härte trieb sie , sich an seine Milde zu wenden ;
käme er nach Kreta , so würden sie sich ihm ergeben Metellus war vor dem Gabinischen Gesetz
mit dem Kriege in Kreta beauftragt worden , und obwohl dem Pompejus durch dasselbe ohne
Zweifel auch der Oberbefehl in Kreta zugefallen war , hatte er dennoch diesen District einem
Legaten nicht zugetheilt , Metcllus in keiner Weise gehindert . Nunmehr aber hatten sich die
Kreter ihm ergeben , und er sandte seinen Legaten L . Octavius , daß er die Insel übernehme °° ) .
Doch Metellus achtete weder aus diesen noch auf die Vorstellungen des Legaten Corn . Sisenna ;
er setzte vielmehr den Kampf gegen die Kreter fort , die in Verbindung mit Octavius —
Sisenna starb bald — kräftig Widerstand leisteten . Durch Verrath kam Eleuthera in Metellus
Gewalt , Lappa durch Sturm . Hier nahm er Octavius gefangen , entließ ihn selbst mit Schimpf
und Schmähungen , tödtete aber seine cilicische Mannschaft . Octavius warf sich darauf in
Verbindung init dem Kreter Aristion nach Hierapytna ; doch als Metellus sich näherte , schifften
sich Beide ein , wurden aber nach großem Verlust durch Sturm wieder an die Küste getrieben .
Auch Hierapytna fiel , und nachdem Metellus mit Lasthenes einen ähnlichen Vertrag wie mit
Panares geschlossen hatte , war er Herr der ganzen Insel und führte die römische Provinzial -
Verwaltunz ein . Der Beiname Kretikus ward ihm ebenfalls zu Theil , die Ehre des Triumphes
aber erst im Mai 62 .

Durch Pompejus war Rom die Herrschaft zur See wiedergegeben und wenn auch noch
in späterer Zeit , unter den Kaisern der cilicischen Seeräuber Erwähnung geschieht , eine ähnliche
Macht und Bedeutung wie vor diesem Kriege erlangten sie nie wieder .

b» ) S . S . 11 .
6" ) vio 36 , 1 und 2 .

« ' ) klw . 7 , 26 .





von Ostern 1864 bis Ostern 1863 .

Lehr - Verfassung .

I . Vorschule .
Zweite Klasse .

Ordinarius : Lehrer Heeling .

Religion . Im Sommer : Biblische Erzählungen aus dem alten Testament , im Winter : AuS

dem neuen Testament . Einübung der zehn Gebote , des Vaterunsers , einzelner Sprüche und Lieder «

strophen . 3 St . w . Heeling .

Deutsch . Lesen nach dem Schreibleseschüler von Gittermann ; Memoriren kleiner Gedichte .

Täglich eine Abschrift aus dem Lesebuche ; wöchentlich 2 orthographische Uebungen mit den vorgeschrit¬

tenen Schülern . 8 St . w . Heeling .

Rechnen . Die vier Grundrechnungsarten in einfach benannten Zahlen . 6 . St . w . Heeling .

Schreiben . Einübung der deutschen Schrift nach Leßhafft . 5 St . w . Heeling .

Geographie . Erklärung und Besprechung leichter geographischer Begriffe , wobei besonders

dasjenige berücksichtigt wurde , was den Kindern zur Anschauung gebracht werden konnte . 2 St . w .

Heeling .

Gesang . Combinirt mit Kl . I . 2 St . w . Heeling .

Erste Klasse .
vostus s ,. : Ordinarius : Lehrer Schmidt II . Oostus b . : Ordinarius : Lehrer Fechner .

Religion . Biblische Geschichten aus dem alten und neuen Testament . Die fünf Hauptstücke

mit der lutherischen Erklärung . 3 St . w . Oost . a . Schmidt II . ; Ooot . d . Fechner .

Deutsch . Lesen , Wiedererzählen des Gelesenen . Das Hauptwort , Eigenschaftswort , Zeitwort ,

Fürwort und Verhältnißwort . Memoriren geeigneter Gedichte . Wöchentlich ein Dictat ; täglich eine

Abschrift ; theils in lateinischer , theils in deutscher Kursivschrift . 2 St . w . Oost . a . Schmidt II . ;

Oost . d . Fechner .

Rechnen . Die vier Species in unbenannten und benannten Zahlen . Verbindung von Multi¬

plication und Division . Vorübungen zur Bruchrechnung . 6 St . w . Oost . s . Schmidt II . ;
Oost . b . Fechner .

3
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Geographie . Allgemeine geographische Begriffe . Die Erdoberfläche mit Berücksichtigung der
Thier - und Pflanzenwelt . 3 St . w . Oost . o . Schmidt II . ; Oost . b . Fechner .

Schreiben . Einübung der lateinischen und deutschen Schrift nach Leßhafft . 4 St . w .
Oost . s . Schmidt II . ; Oost . d . Fechner .

Gesang . Einüben einstimmiger Lieder nach dem Gehör . Kenntniß der Noten und Uebungen
in der 0 - ckur - Tonleiter . 2 St . w . Heeling .

II . Kealschule .
Soxta .

Ordinarius : Ooetus o . Realschullehrer Bundschu ; Oostns b . Realschullehrcr Böhck .

Religion . Biblische Geschichte des alten Testaments . Das erste Hauptstück . Auswendiglernen
von Sprüchen und Liedern . 3 St . w . Oost . a . und b . combinirt . Bundschu .

Rechnen . Wiederholung der vier Speeies mit benannten Zahlen mit besonderer Rücksicht auf
die Theilbarkeit der Zahlen . Die Bruchrechnungen . Vorübungen für die Regeldetri . 5 St . w .
Oost . s . Bundschu ; Oost . b . Hinz ^,

Geographie . Allgemeine Uebersicht der Land - und Wasservertheilung auf der Erde , nach
Voigt 's Leitfaden . 3 St . w . Oost . u . und b . Böhck .

Deutsch . Rede - und Satztheile . Einiges aus der Wortbildung . Dictate . Lesen und
Wiedererzählen des Gelesenen . Anfertigung kleiner Aussätze . Declamations - Uebungen . 5 St . w .
Oost . u . Bundschu , Oost . d . Böhck .

Lateinisch . Die fünf Declinationen , die Adjectiva , Pronomina , Numerälia , die 4 regelmäßigen
Conjugationcn nach Schulz kl . lat . Sprachlehre , § . 1 — 94 . Mündliche und schriftliche Uebersetzungen
von Z . 1 — 67 des Uebungsbuches von Schulz . 8 St . w . Oost . a . Schmidt I . ; Oost . d . Böhck .

Zeichnen . Oost . a . und b . combinirt . Uebung der geraden Linien an . einfachen Figuren ,
Welche vor den Schülern an der Wandtafel entworfen und besprochen wurden . 2 St . w . Wolfs .

Schreiben . Die deutsche und lateinische Schrift in geordneter Folge nach Vorschriften an der
Wandtafel und mit Benutzung der Leßhafft ' schen Hefte . 3 St . w . Oost . s . und d . Hinz .

Gesang . Kenntniß der Noten . Treffübungen . Ein - und zweistimmige Lieder . 2 St . w .
Oost . a . und b . combinirt Schmidt II .

u i n t a .

Ordinarius : Ooetus s . Realschullehrer Schmidt I . ; Ooetus b . Realschullehrer Hofmann .

Religion . Biblische Geschichte des neuen Testaments . Das erste und zweite Hauptstück .
Auswendiglernen von Bibelsprüchen und Kirchenliedern . 3 St . w . Oost . a . und d . comb . Hinz .

Rechnen . Wiederholung der Bruchrechnungen und Anwendung derselben auf die Regeldetri
und die damit zusammenhängenden Rechnungsarten . Die Decimalbrüche . 4 St . w . Oost . » .
Bundsldu ; Oost . b . Hofmann .

Geographie-: Die Hauptgebirge und Flußnetze der fünf Erdtheile nach Voigt 's Leitfaden
( II . Cursus ) . 4 St . w . Oost . a . Bundschu ; Oost . b . Or . Krause .

Naturgeschichte . Die Wirbelthiere nach Schilling . 2 St . w . Oost . u . Hinz ; Oost . b .
Hofmann .

Deutsch . Der einfache und erweiterte Satz . Die Redetheile mit Ausschluß der Conjunctionen .
Lese - und Vortrags - Hebungen . Dictate und Aufsätze . 4 St . w . Oost . a . Schmidt I . ; Oost . b .
Hofmann .

Lateinisch . Das Deponens , die periphrastische Eonjugation , die unregelmäßigen Verba ,
Adverbia und Präpositionen . ( F . Schulz kl . lat . Sprachlehre , K. 95 — 164 ) . Mündliche und



schriftliche Uebersetzungen aus F . Schulz Uebungsbuch ( § . 68 — 110 ) ; Exercitien und Extemporalien '
6 St . w . Lost . L . Schmidt l . ; Lost . b . Hofmanu .

Französisch . Aus dem Elementarbuche von Plötz wurden die Regeln und Vocabcln bis Lection
60 gelernt und die dazu gehörigen Uebungsstücke übersetzt und eingeübt . Exercitien , Extemporalien .

5 St . w . Lost . s . Böhck ; Lost . t >. vr . Krause .
Zeichnen . Uebung der krummen Linie an einfachen symmetrischen Figuren , welche vor den

Schülern an der Wandtafel entworfen und besprochen wurden . 2 St . w . Wolfs .
Schreiben . Deutsche und lateinische Schrift in Sätzen nach den Leßhafft 'schen Heften .

Hebungen im Taktschreiben . 2 St . w . Lost . s . und b . Hinz .
Gesang . Einüben von ein - , zwei - und dreistimmigen Liedern . Kenntniß der Intervalle ,

Taktarten und Vorzeichnungen . Treff - Uebungen in den Dur - Tonarten . 2 St . w . Lost . a . und b .
comb . Hinz .

Ul Ä r t a .
Ordinarius : Lostas s . Realschullehrer vr . Dubislav ; Loetus t>. Realschullehrer vr . Krause .

Religion . Erklärung des dritten Hauptstücks . Die Apostelgeschichte. Lernen von Kirchen¬
liedern . 2 St . w . Lost . a . und b . Hinz .

Mathematik , a ) Arithmetik . Decimalbrüche . Proportionen und deren Anwendung . Aufgaben
aus der Regeldetri , Gesellschafts - , Mischlings - , Zins - , Rabattrechnung . 2 St . w . Lost . a . vr .

Kleinert ; Lost . d . Hofmann .

b . Geometrie . Nach Kambly ' s Leitfaden die Planimetrie bis zum Pythagoreischen Lehrsatz und

den Erweiterungen desselben . Schriftliche Ausarbeitungen einzelner Aufgaben . 4 St . w . Lost . a .

vr . Kleinert ; Lost . b . Hofmann .
Naturgeschichte . Im Sommer : Beschreibung und Einordnung von häufiger vorkommenden

Pflanzen nach dem Linnc ' schen System . Im Winter : Die wirbellosen Thiere nach Schilling . 2 St .

w . Lost . a . Hinz ; Lost . d . Hofmann .
Geschichte . Griechische Geschichte bis zum Tode Alexanders des Großen . Römische Geschichte

bis Titus . 2 St . w . Lost . L . vr . Dubislav ; Lost . d . Schmidt t .
Geographie . Politische Geographie der außereuropäischenLänder nebst Wiederholung der

physischen nach Voigt ' s Leitfaden . 2 St . w . Lost . s . vr . Dubislav ; Lost . b . Schmidt I .
Deutsch . Im Anschluß an das Lesebuch von Gude und Gittermann ( obere Stufe ) wurde der

verbundene und gefügte Satz erläutert ; Hauptregeln der Jnterpunction . Hebungen im Lesen und im

Angeben des Inhalts gelesener Stücke . Memoriren von Gedichten . Aufsätze . 3 St . w . Lost , a .

vr . Dubislav ; Lost . b . vr . Krause .
Latein , a ) Grammatik nach der kleinen Sprachlehre von F . Schulz . Wiederholung des

Pensums von Ksxta und Huinta mit Erweiterungen . Die unregelmäßigen Vsrbs . somxosita ; die

Adverbien und Conjunctionen ; Gebrauch des Ink . ; die attributive Participial - Construction , Gebrauch

des abl . absolut , ; Construction der Städtenamen . Aus dem Uebungsbuche von F . Schulz wurden

von den §K . 111 — 117 , 121 , 123 — 136 , 139 — 141 , 142 — 197 , 206 — 210 die lateinischen

Stücke nach Auswahl mündlich und schriftlich übersetzt . Exercitien und Extemporalien . Memoriren

einzelner Stücke . 6 St . w . Lost . a . vr . Dubislav ; Lost . b . vr . Krause .
Französisch . Wiederholung des Pensums der Huillta nach Ploetz 's Elementar - Grammatik

I . Kursus . Die Stücke aus den Lectionen 61 — 105 wurden größtenteils übersetzt ; Extemporalien ;

einzelne Lesestücke wurden memorirt ; Einübung des dazu gehörigen grammatischen Pensums . 5 St . w .

Lost . a . Hetze ! ; Lost . b . vr . Krause .
Zeichnen . Weitere Uebung der geraden ' und krummen Linien an passenden Vorlegeblättern .

Copiren leichter Köpfe , Theile des menschlichen Körpers , Ornamente und Landschaften , mit besonderer

Berücksichtigung der Contour . 2 St . w . Wolfs .
Gesang . Kenntniß der gebräuchlichen Tonarten und Einübung zwei - und dreistimmiger Lieder .

1 St . w . Lost . a . und b . combinirt . Bund schu .
3*
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IlLtsrtsrtiL .
Ordinarius : 6o «tus a . Oberlehrer vr . Schultz ; Ooswe b . Realschull'ehrcr vr . Böning .

Religion . Biblische Geschichte des , alten und neuen Testaments Wiederholung des lutherischen
Katechismus . Erklärung der Sonntags - Evangelien . Lernen , von Kirchenliedern . 2 St . w. Oost.. a .
und b . combinirt . vr . Dubislav .

Mathematik , a . Arithmetik . Die 4 Species der Buchstabenrechnung .. Ausziehen der.
Quadrat - und Cubikwurzel . Algebraische Gleichungen mit Einer Unbekannten : Proportionen und
Gleichungen auf bürgerliche Rechnungsarten angewendet . Extemporalien und Ausarbeitungen . 3 St . w .
Oost. L. vr . Schultz ; Oost . b . vr . Kleinert .

b . Geometrie . Nach Kambly : Repetition des Cursus von Hnarta . Kreislehre . Vergleichung
des Flächen - Inhalts , Verwandlung , Theilung und Ausmessung geradliniger Figuren . Extemporalien
und Ausarbeitungen. 3 St . w . Oost . a . vr . Schultz ; Oost . d . vr . Kleinert .

Naturgeschichte . Im Sommer : Botanik . Beschreibung von häufiger vorkommenden Pflanzen
und Einordnung derselben in die natürlichen Pflanzenfamilien. Wiederholung des Linne 'schen Systems .
Excursionen . Im Winter : Zoologie nach Schilling . 2 St . w . Oost . m Schmidt 1. ; Oost . b .
vr . Kleinert .

Geschichte . Die Deutschen , von ihrem Eintreten in die Geschichte bis zum westphälischen
Frieden . In Verbindung hiermit die Begebenheiten von weltgeschichtlicher Bedeutung bei den andern
Völkern . 2 St . w . Oost . m vr . Schultz ; Oost . b . der Director .

Geographie . Deutschland nebst seinen jetzigen und früheren Nebenländern in physischer und
politischer Beziehung ; Preußen auch in Bezug auf Products , Gewerbe , Handel , Anstalten für Bildung
und Vertheidung , Denkwürdigkeiten . 2 St . w . Oost . a . und b . vr . Schultz .

Deutsch . Der zusammengesetzte Satz , besonders mit Rücksicht auf die Conjunetionen und die
Interpunktion , und mit Hinweisung auf Uebereinstimmung im Lateinischen und Französischem Lektüre
aus dem Vaterländischen Lesebuche von Gude und Gittermann , obere Stufe . Vorträge nnd Aufsätze .
3 . St . w . Oost . a . vr . Schultz ; Oost . b . vr . Boening .

Lateinisch . Vollständige Satzlehre nach Fcrd . Schultz , Grammatik und Uebungsbuch . Lektüre
aus blsxos . Exercitien und Extemporalien . 5 . . St . , w . Oost . n . vr . Schultz ; Oost . b . vr .
Boening .

Französisch . Die wichtigsten unregelmäßigen Verba nach dem Elementarbuche von Plötz .
Wiederholungder gesammten Elementar - Grammatik . Lektüre aus Bollin : vommss illustrss .
Exercitien und Extemporalien . 5 . St . w . Oost . a . vr . Dubislav ; Oost . b . vr . Boening .

Englisch . Elementar - Grammatik nach Schmitz ' Lehrbuch Capitel 1 — 4 . 2 St . w . Oost . n .
vr . Dubislav ; Oost . b . der Director .

Zeichnen . Weitere Uebung im Copiren leichter Köpfe , Ornamente und Landschaften mit
besonderer Berücksichtigung des Schattens . 2 St . w . Wolfs .

Gesang » Viäö prima .

Ovortsrtia ,.
Ordinarius : Oberlehrer Hetze ! .

Religion . Bibelkunde nebst Erklärung , von einzelnen Abschnitten des neuen Testaments .
Memoriren von Kirchenliedern . 2 St . w . vr . Weigand .

Mathematik , a . Arithmetik . Repetition der Buchstabenrechnungund der Ausziehung von
Quadrat - und Kubikwurzeln . Gleichungen des ersten und zweiten Grades mit einer und mehreren
Unbekannten . Arithmetischeund geometrische Progressionen . Aufgaben . 3 St . w . Lehmann .

b . Geometrie . Repetitionen . Proportionslehre . Planimetrie nach Kambly von Seite 60 an ;
Proportionalität und Aehnlichkeit der Figuren ; Kreisberechnung . Aufgaben . 3 . St : w . Lehmann .

Naturgeschichte . An die Betrachtung einzelner bekannter Mineralien wurde die Darlegung der
allgemeinen Eigenschaften , der Körper geknüpft und dabei auf die Einwirkungen der Atmosphärilien und
der Temperatur Rücksicht genommen . 2 St . w . vr . Kleinert .



Geschichte . Deutsche und brandenburgisch - preußische Geschichte vom weskphälischem Frieden an ;
Repetition? bis 1648 . 2 St . w . Hetzel .

Geographio . Europa , specieller Deutschland und Preußen , nach Voigts Leitfaden . 2 St . w .
Hetzel . .

Deutsch . Das Verbum und Nomen im einfachen und einfach erweiterten Satz . Gelesen und
erklärt wurde aus Echtermeyer 's Auswahl deutscher Gedichte . Aufsätze und Declamationsübungen.
3 St . w . Hetzel .

Latein . Repetition der Formenlehre. Das Nomen und die Syntax des Verbum nach F .
Schultz 's Grammatik . Lectüre aus Weidemann . 6asssr ä . b . VI . , 9 — 29 und I . 1 — 54 .
Exercitien und Extemporalien . 5 St . w . Hetzel .

Französisch . Grammatik nach Plötz II . ; Abschnitt 1 — 4 insl . — Exercitien und Extempo -
ralirin Sprechübungen . Gelesen wurde aus Herrig 's l .a vrnnss littsrairs : äs blaistrs , lVligsst ,
blisbauä , äs ViZo ^ , Oonrisr , Vawardius . 4 St . W . vr . Boening .

Englisch . Grammatik nach Schmitz ' Elementar - Grammatik Oax . 1 — 5 illlll . Lesestücke aus
dem Anhänge . — Extemporalien und Exercitien . 4 St . w . vr . Boening .

Zeichnen , a . Im praktischen Zeichnen : Anfänge des Plan - und Bauzeichnens . Copiren von
schweren Landschaften , Köpfen , Arabesken und Ornamenten mit Estompe , Feder , Tusch und mit
Anwendung von zwei Kreiden ..

- Daneben im Winter : d . im theoretischen Zeichnen : Die Lehre vom Grund - und Aufriß . Die
Anfänge der Perspective . 2 St . w . Wolff .

Gesang . Viäs vriina .

LsvblnÄa .
Ordinarius : Oberlehrer Di . Weigand .

Religion . Viäs krima .
Mathematik. Regelmäßige Polygone , algebraische Geometrie und Constniction der Formeln ;

Stereometrie nach Kambly . Aufgaben . 5 St . w . Lehmann .
Physik , experimentale . Mechanik und Wärmelehre nach Koppe . 2 St . w . Lehmann .
Chemie . Im S . - S . : Die Metalloide und ihre wichtigsten Verbindungen unter einander ; im

W . S . die Lsichtmetalle ; die Verbindungen derselben init 0 , 61 , 8 ; das Wichtigste von den Schwer -
metallen nach Stammen 2 St . w . vr . Kleinert .

Naturgeschichte . Mineralogie . Die wichtigsten Krystallformen , Salze , Brenze , metallische
Mineralien und Steine nach Schilling . 2 St . w . vr . Kleinert .

Geschichte . Im Sommer : Römische , im Winter : Griechische Geschichte . 3 St . w . Der
Director .

Deutsche Erklärung von Schiller 's Maria Stuart und Braut von Messina mit einer verglei¬
chenden Hinweisung auf die übrigen Dramen Schiller 's und einer Einleitung über das Wesen der
dramatischen Poesie . Disponiren . Metrik . Satzlehre . Aufsätze 3 St . w . vr . Weigand .

Lateinisch . Lektüre : Aus Weidemann 's Lesebuch . 8a1nstii 6 -äiIinL ; Oviäins . Wiederholung
der Grammatik . Extemporalien . Exercitien . 4 St . w . vr . Weigand .

Französisch . Schullektüre : Aus Herrig 's 1a vrauss Ilttsrairs : v ' Llsmbsrt , Obsuisr , Oilbsrt ,
Lulbiers , . ibontanss , Lsrsnxsr , vslills , Vloriav . Privatlektüre , in französischer Sprache besprochen :
Aus Göbel 's Bibliothek Nislmuä , Irs oroisaäs ( Band 3 ) , aus Herrig Voltairs . Syntax nach
Plötz , Kursus II . : Artikel , Nomen , Adverb , Pronomen , Casus der Verben , Infinitiv , Conjunktion .
Extemporalien und Exercitien . 4 St . w . vr . Weigand .

Englisch . Gelesen wurde aus Herrig 's lülsssioal Lutbvro : 8vikt , Koläomitb , blsobsnLis ,
8bs .bsxsrs . Grammatik nach Schmitz : Wortlehre , Satzlehre I . Theil . Sprechübungen , Exercitien ,
Extemporalien . 3 . St . w . vr . Boening .
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Zeichnen , a . Practisches Zeichnen , wie in Oksr - Dsrti » .
Daneben im Winter : b . im theoretischen Zeichnen : Fortsetzung der Perspective . Die Lehre von

den perspectivischen Maßstaben . Vom perspectivischen Kreiszeichnen , verbunden mit der Zeichnung der
verschiedenen Bögen und Gewölbe . Die Accidentalperspective . Behandlung der steigenden und fallenden
Ebenen . Die Lehre von den Spiegelungen . 2 St . w . Wolfs .

Gesang . Vi6e krims .

r 1 m a .

Ordinarius : Oberlehrer Lehmann .

Religion . Combinirt mit 8soun6u . Im Sommer : Geschichte der christlichen Kirche seit der
Reformation . Im Winter : Glaubenslehre . Erster Theil . 2 St . w . Scrno .

Mathematik . Repetition der Stereometrie ; sphärische Trigonometrie . Koordinaten in der Ebene
und im Raume ; Gleichungen der geraden Linie , des Kreises , der Ebene und der Kugel . Kegelschnitte ,
synthetisch und analytisch , nach dem Leitfaden des Lehrers . Anfangsgründeder beschreibenden
Geometrie . Aufgaben . 5 . St . w . Lehmann .

Physik , mathematische . Mechanik und Wärmelehre mit Anschluß an Koppe 's Anfangsgründe
der Physik . Aufgaben . 3 St . w . Lehmann .

Chemie . S . - S . : Metallfalze — Reactiönen derselben , Behufs der Anstellung kleiner , analy¬
tischer Versuche . — W . - S . : Die Metallsalze hinsichtlich ihrer technischen Verwendung . 2 St . w .
De . Kleinert .

Naturgeschichte . Physikalische Geographie . 1 St . w . vr . Kleinert .
Geschichte . Mittlere Geschichte . Repetition der alten und neueren Geschichte . Geographische

Repetitionen . 3 St . w . Hetze ! .
Deutsch . Das Wichtigste aus der Logik und Rhetorik . Hebungen im Disponiren . Die

bedeutendsten Werke der Deutschen Literatur bis zur ersten schlesischen Dichtergruppe . Correctur der
Aufsätze . 3 St . w . Der Director .

Lateinisch . Gelesen wurde : Oissro , pro ^ robiu ; ill Oatilinam I . ; 8ul1ust : 6s eoujurL -
tious Ouriliuus ; laoitus , Osrmuuin SP . 1 — 28 ; außerdem Einiges aus VirAll ' s Osorgisu undaus HoruL , 06 . I . , 1 , 3 , 22 , 24 ; II . , 3 , 10 , 14 , 18 ; III . , 1 , 30 ; SP . 1 . 8at . 1 , 1 . —
Repetitionen einzelner Theile der Grammatik . 3 St . w . Der Director .

Französisch . Schullectüre aus Göbcl 's Bibliothek : I^ubarps ( Band 10 ) ; aus- Herrig 's
lu kruuss littöruirs : ^ .m ^ ot , Itubsluis , Murot , Itoiisg .r6 , Nulbsrds , Lalrus , Voiturs . Privat -
lectüre , in französischer Sprache besprochen : die Historiker der fünften und sechsten Periode aus Herrig .
Wiederholung von Plötz , Cursus II . Gallicismen und Germanismen . Mündliche Extemporalien .
Exercitien . Aufsätze . 4 St . w . vr . Weigand .

Englisch . Schullectüre : Lbulesspsurs , LiuA l , sur . Aus Herrig 's 'Hs Lrltisb Olussisul
^ llibors : kross evritsrs ok tbs Llisudstbau sru . Privatlectüre , in englischer Sprache controlirt :
Die Hovslists der beiden letzten Perioden ; Lumb . Schmitz ' englische Grammatik : Lautlehre , Wort¬
lehre , Satzlehre bis zum vierten Kapitel des zweiten Abschnitts . Anglicismen und Germanismen .
Mündliche Extemporalien . Exercitien . Aufsätze . 3 St . w . vr . Weigand .

Zeichnen , a . Im practischen Zeichnen : Zeichnen nach Gypsmodellen . Practische Anwendung
der perspectivischen Regeln durch Aufnahme geeigneter Baulichkeiten der Stadt .

b . Im theoretischen Zeichnen : Repetition der Perspective . Geometrisches Zeichnen , namentlich
Lösung solcher Aufgaben aus der zeichnenden Geometrie , welche bei den verschiedenen Bauhandwerkern
am häufigsten zur Anwendung kommen . Die geometrische Projektion , die Schattenconstruction.
2 St . w . Wolff .

Gesang . Die Schüler der oberen Klassen waren mit den geübteren der unteren zur ersten
Gesangklasse vereinigt . Eingeübt wurden vierstimmige Choräle , Motetten , Lieder aus dem zweiten
Theil des Sängerhain 's von Erk und Greef . 2 . St . w . Bund schu .





Verkeilung der Lektionen im Winter - Semester 18S
Lehrer . prima .

Grd . Lehmann .

8eciinöa .

Grd . vr . Weigand .

Ober - Vertla .

Grd . Hetzet.

knter - Vertla
koet . a .

Grd . vr . Schnitz .

kiitee -Verti »

koet . b.

Grd . vr . Loening .

tznarta koet . a.

Grd . vr . Dubislav .

Huaeta koet . b.

Grd . vr . Krause .

Quinta koet . a .

Grd . Schmidt .

ttnlnta koet . b.

Grd . Hofmanu .

8eita koet . a .

Grd . Lundschn .

8eit » koet . b.

Grd . Löhck .
Klasse I . a .

Grd . Schmidt II .

» orf ch « l
Klasse I . b.

Grd . Fechner .

r.

Klasse II .

Grd Herling .
Z

1 . Der Director . 3 Deutsch .
3 Latein . 3 Geschichte .

— — 2 Englisch .
2 Geschichte .

— - — — — — — — — —
13

2 . Oberlehrer Lehmann .
5 Mathematik .
3 Physik .

5 Mathematik .
2 Physik .

6 Mathematik .
— — — — — — — — — — —

21

3 . Oberlehrer vr . Weigand . . .
4 Französisch .
3 Englisch .

3 Deutsch .
4 Latein
4 Französisch .

2 Religion .
— — — — — — — — — — —

29

4 . Oberlehrer Hetze ! . 3 Geschichte .
— S Deutsch.

5 Latein.
S Geschichte.
2 Geographie.

— —
b Französisch .

— — — — — — — —
29

S. Oberlehrer vr . Schultz . . . .
— — —

S Deutsch.
5 Latein.
6 Mathematik .
2 Geographie .
2 Geschichte.

2 Geographie .
— — — — — — — — — 29

6 . Realschullehrer vr . Kleinert . .
2 Chemie .
1 Naturgesch .

2 Chemie .
2 Naturgesch .

2 Naturgesch .
— 6 Mathematik .

2 Naturgesch .
6 Mathematik .

— — — — — — — — 23

7 . Realschullehrer vr . Boening . .
—

3 Englisch .
4 Französisch .
4 Englisch .

— 3 Deutsch .
5 Latein .
4 Französisch .

— — — — — — — — — 23

8 . Rcalschullehrer vr . Dubislav
— — —

2 Religion mitLost. b . comb.
4 Französisch
2 Englisch.

—
3 Deutsch .
6 Latein .
4 Gesch. .iu . Geogr

— — — — — — — — 21

9 . Realschullehrer vr . Krause . . .
— — — — — 3 Deutsch .

6 Latein .
5 Französisch .

— 4 Geographie .
5 Französisch .

— — — — 23

1V. Realschullehrer Böhck .
— — — — — — —

5 Französisch
—

3 Geographie .
5 Deutsch .
8 Latein .
3 Geographie .

— — — 24

11 . Realschullehrer Hofmann . . .
— — — — — — 6 Mathematik .

2 Naturgesch .
- -

4 Deutsch .
4 Rechnen .
6 Latein .
2 Naturgesch .

— — — — — 24

12 . Realschullehrer Schmidt l . . . - — — —
2 Naturgesch .

— — 2 Geographie .
2 Geschichte . .

4 Deutsch .
6 Latein .

— 8 Latein . — — — — 24

13 . Realschullehrer Bundschu . . -

L Erste Gcsangklaffc
mit Seeulläs , Ober-

lertis , u. Vnter-Isrtis
Löst. ». u . b. comb.

— — — — 1 Gesang mit
(juarta b . comb .

— 4 Rechnen .
4 Geographie .

—
3 Religion mit
Lost . d. comb .

5 Deutsch .
5 Rechnen .

— — — 24

14 . Realschullehrer Wolfs . 3 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen . 2 Zeichnen mit
8sxta d . comb .

— — — — 21

15 . Lehrer Hinz .
— — — — — 2 Religion mit

Lost . d . comb .
2 Naturgesch .

—

2 Naturgeschichte.
3 Religion mit
Ovet. b. comb.
2 Schreiben .
2 Gesang mit
tziUnts b. comb .

2 Schreiben . 3 Schreiben . 5 Rechnen .
3 Schreiben .

— — — 26 '

16 . Lehrer Schmidt II .
— — — — — — — — — 2 Gesang mit

6oet . l >. comb .
—

3 Religion .
8 Deutsch .
K Rechnen .
3 Geographie .
4 Schreiben .

— — 26

17 . Lehrer Heeling .
— — — — — — — — — — — — —

3 Religion .
8 Deutsch .
S Rechnen .
2 Geographie .
S Schreiben .
2 Gesang mit RI . I .

comb.

26

18 . Lehrer Fechner .
— — — — — — — — — — — —

3 Religion .
8 Deutsch.
8 Rechnen.
2 Geographie .S Schreiben .

— 24

19 . Prediger Serno .
2 Religion mit
Seeuucla comb.

— — — — — — — — — — — — — 2

29 . Vicar Zbierski .
— 2 Religion (kath .)

Mit Derti »
combinirt .

— — — 2 Religion (kath.)
mit Lexta und
Quinta comb .

— — — — — 2 Religion (kath .)
mit Klaff - II .
combinirt .

— — 6

21 . Lehrer Betkowski .
K Polnisch in drei
Abthcilunqen .

— — — — — — — — — — — — — 6
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*

Katholischer Ueligions - Unterricht . -

s . Vorschule .

Klasse ls . , Id . und II . combinirt .

Auswendiglernen ausgewählter Lehrstücke des allgemeinen Katechismus und Erklärung der sieben

Bitten des Vaterunsers . Ausgewählte biblische Erzählungen aus dem neuen Testamente . 2 St . w .
Zbierski .

d . Realschule .

Zweite Abtheilung : 8oxta , ( juiuta , ( juaria combinirt .

Die Lehre von den heiligen Sakramenten . Biblische Geschichte des alten Testaments . 2 St . w .
Zbierski .

Erste Abtheilung : Isrtia und Ksouncka combinirt .

Die Lehre von Gott und den Engeln . Von der Erschaffung , dem Urzustände , dem Sündenfalle

und der Erlösung des Menschen . Kirchengeschichte , I . Zeitraum . 2 St . w . Zbierski .

Unterricht im Wünschen

Abtheilung III .

Lesen und Uebersetzen aus I . Wolinski ' s Elementarbuch . Auswendiglernen von Vocabeln ; kleine

Dietate . Hebungen in der Orthographie . 2 St . w . Betkowski .

Abtheilung II .

Genusendung des Substantiv ' s und Adjectiv ' s ; die Declinationen , Zahlwörter , Fürwörter ,

Conjugation der Hüftszeitwörter und der regelmäßigen Zeitwörter . Uebersetzungen ' aus Fritz Elemen¬
tarbuch , Kursus I . Exercitien . 2 St . w . Betkowski .

Abtheilung I .

Sämmtliche Redetheile und die Conjugation sämmtlicher Verba . Mündliches Wiedererzählen

in polnischer Sprache des in derselben Sprache Gelesenen aus Uoxliuski ' s v ^ xis ^ . Leichte freie
Ausarbeitungen . 2 St . w . Betkowski .

Turn - Unterricht .

Der Turn - Unterricht wurde im Sommer in 4 Abtheilungen vom Oberlehrer Hetze ! und

l ) r . Kleinert ertheilt ; im Winter übte eine Auswahl der besten Turner unter Leitung des Ober¬
lehrer Hetze ! .

Themata der Aufsätze in den drei oberen Klassen von Astern 1864

bis Astern 1865 .

01 ) 6 , 7 - 1 «s

1 . Der Krug geht so lange z « Wasser , bis er bricht . 2 . Hektor , der Hort der Trojaner .

L . Die Verschlagenheit des Odysseus . 4 . Attinghausen und Rudenz . 5 . Inhalt eines Schiller ' schen

Drama oder Gedichtes ( Klassenarbeit ) . 6 . Achilleus . 7 . Gertrud und Hedwig in Schiller ' s Wilhelm
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Tell . 8 . Beschreibung eines Gemäldes . 9 . Eine Winterlandschaft . IS . Leber das Turnen ( Gespräch ) .

11 . Cäsar ' s helvetischer Krieg . 12 . Mein Lebenslauf ( Klassenarbeit ) .

8 s v AL II «1 LA .

1 . Die Mannichfaltigkeit des Interesses an der Natur . 2 . Die Thränen . 3 . In großes Un¬

glück lernt ein edles Herz sich endlich finden , aber wehe thut ' s , des Lebens kleine Zierden zu entbehren .
4 . Maria und Elisabeth in den beiden ersten Wen von Schillert Maria Stuart . 5 . Erläuterung

der Synonyma : staunen , erstaunen : sich wundern , sich verwundern ; täuschen , belisten , berücken , be¬

tragen , hintergehcn , triegen , überlisten . 6 . Der Stein der Weisen und das verschleierte Bild zu

Sais . 7 . Plan zu einer Herbstlandschaft . 8 . Die Ehorgesänge in der Braut von Messina nach In¬

halt und Form . 9 . Uebersetzung eine « Fragments aus Lebrun , su Orsos in jambischen

Quinären . 10 . Melchthal ' s Bericht am Anfänge der Rütliscene in Hexameter verwandelt . 11 . Hin¬

dernisse der Selbsterkenntniß . 12 . Welche Gedanken weckt in uns die Betrachtung des gestirnten
Himmels ?

I ' L IAA LU .

1 . X . Bericht über die Lektüre . 8 . Inhaltsangabe von Divius , über XXI . 2 . Wesen und

Bedeutung der Geschichte . 3 . Werth der Höflichkeit . 4 . Die Widerwärtigkeiten des Lebens als Mittel

zu einer höheren Bildung betrachtet . 5 . Kunst und Handwerk . 6 . Arbeit ist des Blutes Balsam ,

Arbeit ist der Tugend Quell . Herder . 7 . Cäsar vor dem Senat bei der Eatilinarischen Verschwö¬

rung . Nach Sallust . 8 . Inhaltsangabe der ersten Satire des Horaz . 9 . Wahre Größe sucht keinen

Ruhm . 10 . Ein Geduldiger ist besser , denn ein Starker . 11 . Die Macht des Geldes . 12 . Die
Germania des Tacitus , ein Sittenspiegel für die Römer . Nach Tacitus -

Französische Themata .

1 . Xual / ss äss prsuiisrs äsux ustss äs l ' Xvsrs xsr Nolisrs . 2 . Xual ^ ss äss äsruisrs

trois aetss äs 1' Xvars . 3 . Dss p ^ rauääss . 4 . Xus -l ^ ss äss prsuäsrs äsux Lvtss ä ' Dorass ,

tragöäis ps ,r Oorusills . 5 . Xusl ^ ss äu troisisms st äu yuatrisms Lsts d ' Horsss . 6 . Disposi¬
tion äu äissours äs Dsbarps : 8ur 1' sts .t äss lsttrss so Duroxs . 7 . Da xaix ä ' XuZsbourA st I »

Isttrs äs Nssssts sousiäsrsss äaus Isurs poiuts äs rspport . 8 . ObarlsiuLAus .

Englische Themata .

1 . X oouutr ^ obureb - xurä . 2 . Rstsr tbs 6rsat . 3 . komps / uuä O ^ ssLr . 4 . llbs tabls

ol : 8bs stoops to souczusr , somsä ^ b ^ Doläswitb . 5 . Dsatb ok Obarlss I . 6 . Osusss auä
ooussizusuLSs ot tbs Orusaäss . 7 . Dbs rsturu ok Riebg .rä tbs Dion - bss -rtsä troiu kLlsstiua .

8 . Ou bistor ^ .

Memata öei dem Abiturienten - Lramen zu Astern 1863 .
1 . Im Deutschen : Die Macht des Geldes .

2 . Im Englischen : Exercitium : Robert Lrues suä YLilliain ^ Lallaos .

3 . Im Französischen : Rssumsr Iss xriuvixaux tbits äs l ' bistoirs äs Rruuss LU rso / sn Lxs .

4 . In der Mathematik : 1 . Zwei Punkte bewegen sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit aus

zweien sich unter einem rechten Winkel schneidenden geraden Linien nach dem Durchschnittspunkte hin .

Ihre Entfernungen von dem Durchschnittspunkte sind a und b und ihre bezüglichen Geschwindigkeiten
s und e , . Wann werden beide Punkte die Entfernung ä haben , und welches ist die kleinste Entfer¬

nung zwischen ihnen ? 2 . In einem Dreieck eine Parallele zur Grundlinie so zu ziehen , daß das
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abgeschnittene Dreieck eben so groß ist , als dasjenige , welches die Grundlinie des gegebenen Dreiecks

zur Grundlinie und den Abstand der Parallelen zur Höhe hat . 3 . Einen Centriwinkel von 60 " so

in 2 Theile zu zerlegen , daß sich die Sehnen dieser Theile wie 2 : 5 verhalten . 4 . Zieht man von

einem Punkte in der Leitlinie einer Parabel die beiden Tangenten an die Kurve und verbindet die

Berührungspunkte , so geht diese Verbindungslinie durch den Brennpunkt .

5 . In der Phslsik : 1 . An welcher Stelle zwischen Erde und Mond ist die Anziehung beider

Himmelskörper eine gleiche , wenn die Entfernung der Mittelpunkte beider Himmelskörper zu 60 Erd¬

radien und die Mondmasse — ^ der Erdmasse angenommen wird ? 2 . Den Weg zu construiren ,

den ein einfacher Lichtstrahl in einem Wassertropfen zurücklegt .

6 . In der Chemie : Welches Verhalten zeigen die bekannteren Metalle gegen Salpetersäure ,

Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure ?

L . Verordnungen der Behörden von allgemeinerem Interesse .
Vom 7 . April 1864 . Nach den von dem Herrn Finanz - Minister unter dem 7 . Februar

d . I . erlassenen Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungs¬

dienst ist die Zulassung zu demselben nur Demjenigen gestattet , welcher 1 . das Zeugniß der Reife als

Abiturient an einem Preußischen Gymnasio oder von einer Preußischen Realschule erster Ordnung er¬

langt und in diesem Zeugnisse eine unbedingt genügende Censur in der Mathematik erhalten , 2 . das

23 . Lebensjahr noch nicht überschritten hat , 3 . eine namentlich in Beziehung auf das Seh - und Hör¬

vermögen fehlerfreie , kräftige , für die Beschwerden des Forstdienstes angemessene Körperbeschaffenheit

besitzt , 4 . über tadellose sittliche Führung sich ausweist und 5 . den Nachweis der zur forstlichen Aus¬

bildung erforderlichen Subsistenz - Mittel führt .

Vom 10 . April 18 64 . Der Lehrplan der Realschule auf das Schuljahr von Ostern 1864

bis 1865 wird genehmigt .

Vom 26 . Mai 1864 . Nach einer Mittheilung des Herrn Ministers für Handel re . ist bei

dem Königlichen Gewerbe - Institut in Berlin wiederholt die Wahrnehmung gemacht worden , daß es

den dem Studium der Mechanik sich daselbst widmenden jungen Leuten , welche ihre Ausbildung auf

Gymnasien und Realschulen erhalten haben , an der erforderlichen Fertigkeit im Zeichnen fehlt . Dem¬

nach sollen die Schüler , welche später auf das Gewerbe - Institut überzugehen beabsichtigen , bei Zeiten

auf das daselbst unerläßliche Erforderniß einer genügenden Fertigkeit im Freihand - und Linear - Zeichnen

aufmerksam gemacht und ihnen eine gewissenhafte Benutzung des Zeichenunterrichts zur Pflicht

gemacht werden .

Vom 24 . Juni . Nachdem die Realschule I . Ordnung zu Hagen dem inländischen Programm -

Anstausch - Verbände beigetreten ist , erhöht sich die Zahl der an das Königliche Provinzial - Schulcolle -

gium einzusendenden Programme auf 250 - j - 6 .

Dom 4 . Juli 1864 . Durch Ministerial - Reseript vom 20 . Juni d . I . ist in Bezug auf

die Einführung neuer Schulbücher die ' Circular - Verfügung vom 28 . April 1857 durch nähere Be¬

stimmungen ergänzt worden . Dieselben werden zur Kenntnißnahme und Nachachtung bei künftig zu

stellenden Anträgen mitgetheilt .

Vom 4 . Juli 1864 . Die Betheiligung der an Gymnasien , Realschulen und Seminarien

fungirenden Turnlehrer an einem Kursus der Central - Turn - Anstalt erscheint um so mehr geboten , als

demnächst eine Verordnung in Aussicht genommen ist , daß von einem noch zu bestimmenden Termine

ab an den höheren Unterrichts - Anstalten und Seminarien der Turnunterricht nur solchen Lehrern

übertragen werden darf , welche in der Central - Turn - Anstalt ausgebildet sind , oder ihre Qualification

vor einer besonderen Prüfungs - Commission nachgewiesen haben .

Vom 15 . Juli 1864 . Empfehlung der lateinischen Schulgrammatik des Professor vr .
Fromm in Berlin .

Vom 1 . October 1864 . Der Magistrat ordnet an , daß künftig alle Sammlungen für

den Schuldiener oder sonst Jemand fortfallen .
4
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Vom 4 . Oktober 1864 . Mittheilung des Revisions - Gutachtens der Königlichen wissenschaft¬

lichen Prüfungs - Commission für Schlesien und Posen über die Abiturienten - Arbeiten zu Ostern 1864 .
Vom 10 . October 1864 . Das im Verlage von Wiegandt und Grieben in Berlin erschie¬

nene , von dem Geheimen Ober - Regierungs - Rathe vr . Wiese im Aufträge des Herrn Ministers her¬

ausgegebene Werk : „ Das höhere Schulwesen in Preußen " wird zur Anschaffung für die Bibliothek

empfohlen .

Vom 27 . Deeember 1864 . Durch die Theilnahme des Progymnasiums in Gnesen an

dem Programmen - Austausche erhöht sich die Zahl der au das Königliche Provinzial - Schulcollegium

einzusendcnden Programme auf 251 - s- 6 .

Vom 2 . Januar 1865 . Es wird Seitens des Königlichen Provinzial - Schulcollegii eine

gutachtliche Aeußerung des Directors veranlaßt über den anderweitig angeregten Vorschlag , unter Weg¬

fall der bisherigen Sommer - und Michaelis - Ferien 5 ' / r wöchentliche Herbst - Ferien bei den Gymnasien

und Realschulen der Provinz einzuführen .

0 . Chronik .
Aus dem Lehrer - Collegium der Realschule schied zu Ostern 1864 Herr vr . Ottomar Mei -

bauer , um in England wissenschaftliche Zwecke zu verfolgen . An seine Stelle trat Herr Karl

Hofmaun , bisher ordentlicher Lehrer an der Realschule in Grimberg . — Die erste Klasse der Vor¬

schule mußte wegen zu großer Schülerzahl getheilt werden , und wurde als Lehrer des zweiten Cötus

Herr Heinrich Fechner berufen , welcher seine Ausbildung aus dem hiesigen Königlichen Schullehrer -

Seminar genossen hatte .

Das Stiftungsfest der Anstalt wurde durch den üblichen Auszug nach Rinkau am 24 . Mai

gefeiert . Da die Kälte schon um die Mittagszeit zur Heimkehr nöthigte , wurde am dritten Juni der

Nachmittag zur Fortsetzung der Feier bewilligt . — Außerdem fiel am 14 . Juni der Unterricht für

die Nachmittagsstunden wegen großer Hitze aus .

Die Ordnung der Vorträge bei dem Weihnachts - Actus , welcher am 20 . Dezember statt¬

fand , war folgende :

Erster Theil : 1 . Rede des Primaners Giese : Ueber Licht , Wärme und Elektricität .

2 . Rede des Primaners Schmidt : Urs laä ^ ok tbs laks . 3 . Rede des Primaners Baraniecki :

8ur Iss Lonou ^ mss kranyais .

Zweiter Theil : 1 . Erste Gesangklasse : 1 . „ Tochter Zion , freue Dich " ( Händel ) . 2 . „ Im

Gesang " ( C . Häser ) . 3 . „ Jägers Lust " ( C . Kreutzer ) . 2 . Unruh ( Vorschulklasse III . ) : Alle Jahre

wieder ( Hey ) . 3 . Gebauer , Billert , Huch , Rennewanz , Kommrusch , Perbandt ,

Schmidt I . , Dümas ( Vu . ) : Der alte Wolf ( Lessing ) . 4 . Wagner , Zorn , Bouvain , Psäh -

ler , Reimarus ( I . ) ; U 'bamorists , ou somms on kalt son lit , on SS souobs ( UsslsroH . 5 . Ro -

loff ( IIIu .) : Das Schloß am Meer ( Uhland ) . 6 . Laski ( VIu . ) : OstloM ( V ^MSisici ) .

7 . Voßberg ( IVu . ) : Das grüne Thier ( Kopisch ) . 8 . Erste Gesangklasfe : l . „ Zuruf an ' s Vater¬

land " ( Nägeli - Erk ) . 2 . „ Im Wald " ( C . M . v . Weber ) . 3 . „ Es ist bestimmt in Gottes Rath "

( Mendelssohn ) . 9 . Gräf ( VIu . ) : „ Winters Ankunft ( H . Kletke ) . 10 . Hildebrandt ( IVu . ) :

De Reckuung ahn ' Wirth ( Fritz Reuter ) . 11 . Bouvain ( Illrr . ) : I - s elmrtier swdourbs . 12 .

Gerber , Reimarus , Just ( I . ) : Scene aus Tasfo ( Act . II . , 3 ) ( Göthe ) . 13 . Hopp ( II . ) : Olso -

xatws srriliiiK cko ^vn tbs O ^ änus ( Llralcsspsars , anä Olsoxatra ) . 14 . Münch ( VI >. ) : Oben

und unten ( Wagemann ) . 15 . Pawelz ( Vorschulklasse III . ) : Wer hat die schönsten Schäfchen ? ( Hoff -

mann v . Fallersleben ) . 16 . Erste Gesangklasse : 1 . Der Sonntag . 2 . Die Sterne . ( Engerer Chor .)

( Taubert . ) 3 . Gebet aus dem Freischütz ( C - M . v . Weber ) . 17 . Lange , Jädel ( Vorschulklasse I . ) :

Fuchs und Esel ( Gleim ) . 18 . Friedrich ( Vlu . ) : Siegsried ' s Schwert ( Uhland ) . 19 . Kinze ,

Huch , Löwe , Latz , Saloschin ( HH ) : Siebente Makame des Hariri ( Rückert ) . 20 . Donner

( I . ) : Ocli profsnum vul ^ us ( Loratius ) . 21 . Mogall ( IVu . ) : Hormusan ( Rückert ) . 22 . Jelo -

nek , Busse , Rahm , Brunk ( IVtz . ) : Bürgermeister und Nachtwächter ( Claudius ) . 23 . Aßmus ,
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Liebermain , I . und II . , Graf , Hennisch , Pulvermacher , Peterson , Mann , Haberstroh

( Via . ) : Kinderconcerk . 24 . Erste Gesangklasse : I . Elfenkönigin ( Kürschmann ) . 2 . Stille Nacht ,

heilige Nacht .

Der Geburtstag Sr . Majestät des Königs wurde am 22 . März durch eine Festrede des Herrn

Oberlehrer vr . Schultz in der Aula gefeiert .

I ) . Statistische Nachrichten.
Die Zahl der Schüler betrug im Winter - Semester 18 ^ / k4 563 , von denen sich 436 in der

Realschule und 127 in der Vorschule befanden . Im Laufe des Jahres sind abgegangcn 121 , unter

denen uns die Quintaner Jo Han « Gerlich , Theodor Brandt , und die Vorschäler Richard

Koppe , Arnold Herrmann , Rudolf Schaum durch den Tod entrissen wurden ; neu ausgenom¬

men wurden 179 , so daß die Gesammtzahl der Schüler , welche im Winter - Semester l 8 ^ / « s die

Anstalt besuchten , 621 betrug , von denen sich 460 in der Realschule , 161 in der Vorschule befanden .

Sie waren in folgender Weise vertheilt :

LL .

Kl Gc .
Evanne - Katho - Iüvischer Deutscher Polnischer Ein . Aue .lasse .

zahl .
lischt . lischt . Religion . Abkunst . Abkunft . heimische . wärtige .

? rima . 14 14 14 9 5
8eeunlla . 14 8 3 3 13 i 8 6
Obertertia . 37 30 1 6 37 — 21 16
Untertertia Ooet . a . 38 26 2 10 38 — 20 18
Untertertia Ooet . b . 26 21 2 3 24 2 18 8
Ouarta Ooet . a . . . 42 31 3 8 41 1 24 18
Ouarta Ooet . b . . . 55 43 1 11 54 1 30 25
Öuints Ooet . a . . . 71 59 — 12 71 — 51 20
Ouinta Ooet . b . . . 50 38 3 9 48 2 35 15
8exta Ooet . a . . . . 62 50 1 11 61 1 45 17
8exta Ooet . b . . . . 51 39 3 9 48 3 39 12

460 359 19 82 449 11 300 160

er . V
syrve

St . -l*atho - Züdischcr Deutscher Polnischer Ein - Aus -Klasse . sammt -
zay , .

lischt . lischt . Religion . 'Abkunft . 'Abkunft . heimische . wärtige .

Klasse I . Ooet . a . . 55 45 3 7 55 — 45 10
Klasse I . Ooet . b . . 46 38 2 6 45 1 41 5
Klasse II . 60 49 1 10 60 — 60

161 132 6 23 160 1 146 15

Gesammtzahl . . . . 621 491 25 105 609 12 446 175

4 »
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Bei der Abiturienten - Prüfung zu Ostern 1865 , welche unter dem Vorsitz des Herrn Provin¬

zial - Schulraths , Eonsistorialrath D . Mehring abgehalten wurde , erhielten das Zeugniß der Reife :

Reinhold Just , aus Podonin bei Chodziesen gebürtig , 19 Jahre alt , evangelischer Kon¬

fession , 8 ' / , Jahr auf der Anstalt , 2 Jahre in Prima , zum Forstfach .

Albert Schmidt , aus Jnowraclaw gebürtig , 19 Jahre alt , evangelischer Konfession , 9

Jahre auf der Anstalt , 2 Jahre in Prima , zum Steuerfach .

Franz Gkese , aus Stargard i . P . gebürtig , 21 Jahre alt , evangelischer Konfession , 9 Jahre

auf der Anstalt , 2 Jahre in Prima , will studiren .

August Baraniecki , aus Bromberg gebürtig , 21 Jahre alt , evangelischer Konfession ,

10 Jahre auf der Anstalt , 2 Jahre in Prima , zum Maschinenbaufach .

Gottlieb Wegner , aus Könitz gebürtig , 22 Jahre alt , evangelischer Konfession , 11 Jahre

auf der Anstalt , 2 Jahre in Prima , zum Baufach .

Friedrich Donner , aus Konczewitz bei Culmsee gebürtig , 20 Jahre alt , evangelischer

Konfession , 7 Jahre auf der Anstalt , - 2 Jahre in Prima , zum Baufach .

Just und Giese erhielten das Prädikat : gut , die klebrigen genügend . Zweien Abiturienten

hat das Zeugniß der Reife nicht zuerkannt werden können .

L . Lehr - Apparate .
Für die Lehrer - Bibliothek wurden u . A . angeschafft : Grass , althochdeutscher Sprachschatz ;

F . Becker , der deutsche Stil ; I . Grimm , Attraction ; Andresen , Register zu I . Grimm 's deut¬

scher Grammatik ; H . Hettner , Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts ; — Werke von Ua -
bslrris , lllontaiAus , Delikts , Dsbrnn , ck. D . Uousssnu , Nallisrbs ost . lVlaoaula / ,

sssais ; L . Lsuau , bistoirs ckss INUANSS Lsmitiguss ; Grafen Han , Geschichte der classischen Philo¬

logie ; Werke von Dio Laosius , ^ pxiauus , 8trado SSt . Ersch und Gruber , allgemeine

Encyclopädie der Wissenschaften 8sot . I . , 1 — 25 ; 8sot . II . , 1 — 11 ; 8svt . III . , 1 — 5 ; Wiese ,

das höhere Schulwesen in Preußen ; Wuttke , Städtebuch der Provinz Posen ; D ^ sll , Geologie ;

Darvin , Entstehung der Arten im Thier - und Pflanzenreich ; >Vooävooä , nmunal ok tlls mol -

lusss ,. SSt . ; 0 . D . Oauss , Werke , Bd . II . ; Fortsetzungen von Stiehl , Centralblatt für den Un¬

terricht ; Poggendorf , Annalen der Physik und Chemie ; Herrig , Archiv für neuere Sprachen ;

Steinthal und Lazarus , Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft .

Geschenkt wurde vom Hohen Ministerium der geistlichen Unterrichts - und Medizinal - Angele¬

genheiten : Denkmale deutscher Baukunst von Dr . Ernst Förster , Bd . IX . ; Vormbaum , Samm¬

lung evangelischer Schulordnungen , Th . IH .

Für das physikalische Kabinet : Elektromagnetischer Hammer mit Relais - Einrichtung ;

elektrische Mühle : Wasserzersetzungs - Apparat mit getheiltcn Röhren ; Wasserstoffgas - Apparat ; Gasäther¬

lampe und Platindraht zum Spektroskop ; Lupe mit Stativ ; Apparat , das Freiwerden der gebunde¬

nen Wärme beim Gefrieren des Wassers zu zeigen ; Apparat zur Demonstration des Brechungsgesetzes ;

Pneumatisches Feuerzeug von Glas ; Uranglaswürfel , zwei Glastafeln mit Lnr ^ umxlLtiiielUorür ;

Schrift zur Dluorssssim , Gummirohr sst . ; Optische Bank mit Hohlspiegel , Linsen , Papierwänden ,

Schiebern und Theilungen ; an Stelle einer Luftpumpe , welche mit dazu gehörigen Apparaten an die

hiesige städtische Bürgerschule überging , 1 doppelstiefliche Luftpumpe mit Glasstiefeln , Graßmann ' schem

Hahn und Manometer , dazu : 1 Dasymeter , Magdeburger Halbkugeln , Heronsball von Glas , Cylinder

zum Blasensprengen von Glas .

Die Lehrmittel für das chemische Kabinet , für den geographischen , Gesang - und Zeichen -

Unterricht erhielten die nöthigen Ergänzungen und Verbesserungen ; die Schüler - Bibliothek und die

Schulbücher zum Gebranch für ärmere Schüler sind angemessen vermehrt worden .
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Dienstag , den 11 . April 1863 .

Morgens von 8 Uhr aö .
Untertertia b . Naturgeschichte : vr . Kleinert .
Untertertia a . Arithmetik : vr . Schultz .
Obertertia . Latein : Hetzel .

Französisch : vr . Böning .
Secunda . Deutsch : vr . Weigand .

Stereometrie : Lehmann .
Prima . Englisch : vr . Weigand .

Mechanik : Lehmann .

Entlassung der Miturienten durch den Direktor .
Gesang der ersten Singeklaffe : Motette von Haydn .

Nachmittags von 2 Uhr aö .
Vorschulklasse II .
Vorschulklasse Ib .
Vorschulklasse la .
Sexta b .
Sexta a .
Quinta b .
Quinta » .
Quarta I».
Quarta s .

Rechnen : Heeling .
Deutsch : Fechner .
Religion : Schmidt II .
Deutsch : Böhck .
Latein : Schmidt I .
Rechnen : Hosmann .
Geographie : Bundschu .
Französisch : vr . Krause .
Geschichte : vr . Dubislav .

Urodezeichnungen siegen im Zeichensaale aus .

Der Unterricht siir das Winter - Semester wird Mittwoch , den 12 . April , geschlossen . Die Cen -
suren müssen nach den Ferien den Herren Klassenordinarien mit den Unterschriften der Eltern oder
Vormünder vorgezeigt werden .

Der Unterricht für das Sommer - Semester beginnt Dienstag , den 25 . April , früh 9 Uhr .
Zur Prüfung und Jnscription neuer Zöglinge wird der Unterzeichnete am 24 . April , Vormit -

tags von 9 — 12 Uhr , im Schullokale zu sprechen sein . Für auswärtige Eltern wird bemerkt , daß
zu den Bedingungen der Aufnahme die Wahl einer Pension gehört , welche die Zustimmung des
Directors hat .






	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Die cilicischen Seeräuber
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	[Seite]

	Schul-Nachrichten ...
	[Seite]
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	[Seite]
	[Seite]


