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Aligriechenland,
cliorographisch.

§. i-
N a in e.

IŁn den friihcston Zeitcn hatte Gricchenlnml keincn allgemeinen Namen, sondern die einzelnen
Gegendcn wurden nach den einzelnen in ihnen wohnonden Volkerschaften oder nach den 
ITauptstadten genaunt. A u f die Wcise finden sieli in den homerisclien Gesiingen die Namen 
Achaja und Argos. Hcllas liiess urspriinglich entweder eiue Stadt (II. II, 683, IX , 395, 447, 
X VI, 595, Odyss. X I , 495) in der thessalischcn Landschaft Phthiotis (Horn. II. II, 683, 
Plin. h. n. IV, 1 i) oder ein selir kleiner Theil von Tkessalien (II. IX , 478), nemlick die G e- 
gend zwischen dem Asopus und Enipens (jetzt Karissa oder Vlacho-Jani), in welcher die Stadt 
Hellas am Fusse des Othrys und niclit fern vom Enipeus gelegen haben soli*) und die von den 
Myrmidonen bcwohnt wnrde (Iłom. II. X , 395). In den nachliomerischen Zeiten erweiterte sich 
die Bedcntung des Namecs**), wie die der Namen Asia und Italia, denn man verstaod unter 
Hellas ganz Thessalien (Herod. I, 56, Thukyd. I, 3) und das eigentliche Hellas olme den Pe- 
loponnes (Herod. Thukyd.). Endlicli wahrend der Perserkriege und spaterbin begrifl man un
ter Hellas alles Land iiberhaupt von Illyrien und Mazedonien, welches letztere seit Pbilipps 
Zeit nocli dazu gerechnet wufde, bis zmn Mittelmeerc, so wie dessen nahe liegende uud von 
Griechcn bewohntc Inseln.

Die ltbmer nannten das Land Graecia, nach einem einzelnen pelasgiscken Stammc, den

Die Lagę der Stadt llellas, welche Hellen, Deukalions altester Solin, gegriindct halien 
soli, ist eigentlich ganzlicli nnliekannt, und sclion im Altertliume stritteu sieli (Strabon IX, 5) 1’har- 
ealns und Melitaa uin die Ehre, (lass es einst auf iiirem Gehiete gelegen habe. Wie das iigy|>tische 
Gusen nielir der Sagenzeit der Jlebriier ais der Geographie angeliort, so fliilt aucli dies griecliische 
Hellas mclir der Sago anlieiin ais der liistorisclien Zeit.

** ) Seibst sclion in der Odyssee (I, 344, IV, 726 und 816, XV, 80) wird Hellas in einer 
weitern Bcdeutung genonuuen, indem es neben Argos das gesaminte GiieclieiiLaiul bedeutet.



Yęair.o), welclie sieli um 1500 v. Ch. in Italien niedergelassen liatten. Ton dieser romischen 
Benennung stammt unser Name Griechenland, welclier noch bis auf Lutbers Zeit Grakenland 
oder Grekenland lautete, dann aber anfing rerhochdeutscht zu werden auf ahnlicbe unrichtige 
Art, wie aus Brunswik (Brunoms vicus) Braunschweig, aus Brunsbcrg (Biunonis mons) Brauns- 
berg, aus Milano statt Milan oder Mcilan ein Mailami, aus Latincrn Lateiner, aus Urhahn uml 
Urochs (d. h. Wildhahn und Waldochs) Auerhalin und Auerocbs entstanden ist, aus Glanfurth 
allmiilig Klagenfurth sich gebildet bat und dgl. m. Ais nach der Eroberung Korinths diirch 
Mumniius (I4G n. Cli.) der Peloponnes und fast das ganze eigentliche Griechenland bis auf 
Akarnanien, wenigstens das Gebiet von Argos Amphilochikum, das wie Epirus und Thessalien 
zur Pro\ inz Mazedonien gescblagen wurdc, in eine roinische Prorinz vcrwnndelt worden war, 
nannten ais solcbe die Romer das Land Achaja, nacb der einzelnen kleiucn und nordlichsfu 
peloponnesischcn Landscbaft, in welcher Korintb lag. Sie rerfubren also bierin eben so ungeo- 
graphiscb ais die Araber, welclie mit dem Namen der zuerst von ibnen eroberten Proyiuz His- 
paniens, Andalusiens, die ganze ibcrische Halbinsel bezeiebneten, und wie die heutigen Brittcn, 
welclie den Namen Bengalen fiir ganz Yorderindieu braueben.

§. -2.
L a g ę ,  G r u s s e ,  Grenzen,

Hellas in der allgemeinsten Bedeutung, jedoch obne Mazedonien und ohne die Inseln, 
lag ungefahr zwischen 3G^° —  40£° N . Br. und 3 7 o— 42o O. L . \on Ferro*), und erstreckte 
sieb der griissten Lange nacb von S. nacb N . 55 deutsebe M cilen, und der griissten Breite 
nach von W . nacb O. 33 deutsebe Meilen weit, so dass sein Areał, die Inseln eingereebnet, 
auf mehr denn 2100 [ j  Meilen anzusetzen seyn diirfte. Nur auf Einer Seite, der ndrdlieben, 
war cine Landgrcnze, denn bier stiess Hellas an 1 llyrien, von dem es die kerauniseben Gebirge, 
und an Mazedonien, von dem es die kambiinischen trennten. Nach O. S. und W . uniflu- 
tlieten Hellas die Gewiisser des Mittclmecres (// foto •O-aActrra, marę intenwm s. mediłenaneum), 
die jedoch in verschiedenen Gegenden verschiedene Namen fiibrten. (vgl. §. 4.)

Anm. Das lieutige Konigreich Griechenland entbiilt nur 800 Q M .- (auf diesen ctwa gegen 
Eine Million Eiuwohner), denn es gehoren zu ihm auf dem Festlande nur der Peloponnes 
und das eigentliche Griechenland, doch von Akarnanien, wo bei der Miindung des Acbelous 
die Greuze gegen die tiirkische Prorinz Albanien beginnt, nur ein Theil mit tlen Ortem 
Tonidscha und Kastri, dafiir aber von Thessalien ein geringer Landstrich im S. O. an 
den Busen von Zeitun und Volo mit der Stadt Zeitun oder Isdin, von den Inseln nur 
Euboa, die dem Festlande zunachst liegenden in dem olfenen Meere und den verschiedenen 
Mecrbusen mit Ausnahme der einen eigeuen Staat bildenden ioniseben, also Tiparenus,

Hicse Liingenbestiinmijng nach dem Mcridian von Ferro diirfte fiir die alte Gesgraphie 
wol die cinzig zuliissige seyn, indem sie, wie die Benennung Liinge und Breite selbst, ron den (Irie- 
eben hciwtninmt. Da diese nur die Kustenliiiuler des Ulittelmecres kannten und dieses Meer weiter 
von AV. nach O. ais Ton S. nach N. sich nusdelint, so glanbteu sie, dass die Gestalt der Erde eine 
iihnliclie sei, stellten die daiuals bekannteu Bander ais ein Reeliteck dar, und nannten tlaher jene 
Ausdehnung Liinge, diese Breite, wie man iibcrhaiipt die gl'i>sste Dimension eines Kechteckes die 
Liinge, die kleinere die Breite zu nennen gewolint ist.



Hydrea, Kalauria, Agina, Salamis, Skyros, die aa der Kiiste Thessaliens liegende Insel- 
grnppe (Skoj»elns, Skyathus, Peparethus u. s. w.) so wie mehrere andere kleiaerc Inseln, 
endlick sammtiicke Kykladen mit Ausuahmc von Thera, Anajihe and Astypaiaa.

§• 3.
B o (1 c n und G e b i r g e,

Die physische Beschaffenkcit des Landes lehrt unwidersprechlick durch die zerrissenen 
Ufer, dic vielen Vorgebirge and Holilen, die Spuren von feuerspeienden Bergen and die Menge 
der grosseren mul kleineren zimj Tkeil vulkaniscken Inseln, (lass in yorhistoriscken Zeiten 
durch Vulkane und Erdbeben, die, wie im Alterthuine, noch jetzt die Balie der Einwohner 
stdrcn, grosse Yerwustungen anrickten und neue Erscheinungen von Zeit zu Zeit heryor- 
bringen,*) so wie durch Uberscłwyemmungen**) grosse Yeranderungen eingelreten waren. Daher 
riihrte denn die auf walirscheinliche Vermutliungen sieli stiitzende Sagę, dass dort, wo die yie- 
len Inseln aus den Meeresfluthen zwischen Asien und Europa herrorragen, und von dem eincn 
Erdtheile gleichsam eine Briicke nach dem andern bilden, wie von Nordasien nach Amerika die 
ebenfalls ais Reste eines friikeren grosseren Landes anzusehende Gruppe der aleutiseken In
seln, einst Festland geweseu (Lyktonien genannt?), und also die beiden Kontinente zusam- 
mengehangen hiitten, bis bei der samothrakiseken Fluth der grosse Landsec im N. Kleinasiens, 
der nachherige Pontus Euxinus, nach W . kin durcbgebrochen sei, mit den Gewasscrn des Mit- 
telmeeres sich vereinigt (nach Diodor. Sicul.), und so also Wasser die Erdtheile getrennt habe 
im O., wie Herakles Kraft die Landermassen im W.

ITocliberiiliint wegen ihres iippigen Getreidcbaues waren im Alterthume die asiatischen 
Larnbr Babylonien, Karinanien, Baktrien, Paliislina, das sudliche Albauien oder Kambysene, 
dessen Boden ziun ergiebigsten auf der Erde gerechnet wird, das cbenc Zilizien, Karien, L\ - 
dien, Phrygien, Bithjnien, Pontus; gepriesen werden wegen ausserordcntlicher Fruchtbarkeit 
Agypten und yiele andere Theile der Nordkiiste von Afrika, namentlich Byzazium, so wie in 
Europa Sizilicn (horreum rei phi. Bom. und bei Cicero nebst der Proyinz Afrika und Sardinien die 
drei frumentaria subiidia reip. Bom. genannt), Hispanien, besonders Lusitanien und das Land 
der Turdefancr (Biitika), wo nach Plinius (XVIII, 21) der Weizen kundcrtfaltig trug, das 
narbonensische Gallien, Kampanien und die meisten anderen Theile Italiens. Mit so ausseror- 
dentlicker Ergiebigkeit hatte die Natur Grieckenland im Ganzen nicht ausgestattet. Zwar gab

#) Nach 1’ linius war Eubiia durch ein Erdbeben von Biiotien getrennt worden und wurde, 
nach Strahon, gleichwie Lemnos, haulig yon starken Erdhehen lieimgesucht. 197 v. Cli. yersank die 
Insel Chryse im O. yon Lemnos, 1758 bie kleine Insel Fontiko im N. yon Eubiiu, 1S14 die klciue 
Insel Salomon dei Tenos. Dic yulkanische Felseninsel Antiinilo, Melos gegeniiber, i .t neuereu Cr- 
sprungs und eben so eine Insel bei Santorin, enstanden 1707 nach einem lieftigen Erdbeben. Die 
Bai yon Santorin nmschliesst drei yulkanische Inseln, woron die erste 209, die z.weite 1050 und die 
dritte 1709 iiber die Meeresfliiche gestiegen ist. 1857 wurden Santorin und Hydra durch ein Erd
beben bart mitgenommen.

*#) Ais solche liat die Tradition uns aufbehaltcn die samothrakische, die ogygische, welche 
Attika (iherschwemmte und den Namen haben soli von einem inythisclien Eiirsten, welcher iiber das 
sudliche Biiotien und Attika gelierrsclit (Augutlin. cl. civit. Dci.), die nber in so friihe Zeiten zu- 
riicklicl, dass die (iriechen alles Eralte ogygisch nannten, und die deukalionische (um 1500), von 
welcher Tli.ssalien getroffen wurde.



es einzelne Liinder, dereń Fluren sehr gesegnet waren, wie Thessalien und Bootien, andere 
dagegen waren diirr oder felsig und also eigentlich unfrnchtbar, wie Lakonien, Argolis, K o- 
rinths Gebiet, das sehr gebirgige, nur mit sehr wenigen fruchtbaren Platzen in den Thalern 
und in der krissitischen (der einzigen) Ebene ausgestattete, aber dennoch mit grosser Betrieb- 
samkeit angebauete Phokis, und das ebenfalls sehr gebirgige und hiigelige, nur mit einigcn 
kleiuen Ebenen \ ersehene Attika, das nebst dem angrenzenden diirren und steinichten Megara 
zu den magersten und unfruchtbarsten Gegenden in Griechenland gehorte, und nur durch die 
iiberaus grosse Thatigkeit und hohe Kultur seiner Bewohner zur Pflege der Oliren, zum An- 
bau von allerhand anderen Gewachsen, und selbst zum Getreidebau geschickt gemacht war. 
Und duch reichte der letztere nicht einmal fur den vierten Theil der Einwohner volIig aus. 
Im Allgemeinen war indess der Boden Griechenlands von der Art, dass alle Zweige der phy- 
sischen Kultur fast in gleichem Maasse neben einander gedeihen konnten, indem fruchtbare Ebe- 
uen und Thaler mit weniger fruchtbaren, dem geringeren Theile, wechselten, und entweder 
fruchtbares Ackerland gewahrten, wie Messenien, Elis und Thessalien, oder treftliche Weide, 
wie Arkadicn und Thcssaliotis, oder beides zugleich, wie das zwar bergige und sumpfige, aber 
doch fruchtbare Bootien, das ebcnsowohl zum Getreidebau ais zur Yiehzuęht yorziiglich ge- 
eignet war.

Yon den nordlichen liohen Grenzwallen aus, dem keraunischen oder akrokeraunischen 
d. h. dem vom Blitze (x sęa w ó ę )  getroffenen (weil sich an diesen Bergen sehr hiiufig Gewitter 
sammeln) hohen Gebirgen, dem jetzigen Monte Chimiira (spr. Kimara), dessen Vorgebirge Akro- 
keraunium, jctzt Linguetta, wegen seiner Klippen so gefahrlich war, und dem 6120' hohen 
kambunischen oder dem Olympus, wie das Gebirge wenigstens bstlich heisst, dem jetzigen 
Eiimbo oder Lacha oder Voluzza, durchziefcen das iiberhaupt mehr gebirgige ais ebene Land 
viele Gebirgszweige bis in den aussersten Siiden. Die bekannteren Erhohungen derselben sind 
folgende: der Pindus, jetzt Messowo, auf der Grenze von Epirus und Thessalien, mit dem 3000' 
holien Nebenzweige Óta, dem jetzigen Kumayta, auch bloss Vouni, Berg, genannt, auf welchem 
Herakles sich yerbrannte, und durch den die Yorziiglich durch Leonidas beiiihmt gewordenen 
Thermopylen fiihrten, der iiber eine Meile lange und nur 23 Ftiss breite Haupteingang aus 
Thessalien in das eigentliche Hellas. Ais nach dcm trojanischen Kriegc die Thessaler aus Epi
rus in Thessalien einfielen, hatten die Phokier, urn vor d.cn Eiufallcn derselben sicher zu seyn, 
liier an der schmalsten Stelle, etwa 7 bis S Fuss breit, eine Mauer mit mehreren Thoren er- 
baut (Herod. VII, 176), und da in der Nahe heisse Quelleu entspringen, so entstand der Narae 
Thermopyla (Herod. a. a. O .). In Thessalien bilden das anmuthige Thal Tempe (za  
'TtjiAip, jetzt Bagazo, die beiden Berge Ossa, jetzt Kissaros oder Kissovo, und Pelion oder 
Pelios, jetzt Petras, und ausserdein ist dort zu merken der Othrys (^ 0 # p t/ę )j jetzt Hellovo. 
Im eigentlichen Hellas sind merkwiirdig: der Parnassus (nach iilterer Schreibart I la p ra so ę ), 
unter dessen Gipfeln sich besondeis zwei nahe bei einander stehende auszeiclinen, der eine 
") —  6000 Fuss hoch, Avxcó(>eia, jetzt Liakura, genannt, bei Herodot cTa(ineni, der an- 
dere T i&0QŚa\ der Apollon - und Musenberg Helikon, der jetzige Sagara d. i. Hascnberg, 
nebst seiner Fortsetzung, dem Libethrius ( A etfttj&ęioę') und der durch die auf ihin gefeierten 
Orgien beriihmte Kitharon, jetzt Eiatias oder Ozia. Die iiusserste Spitze dieser Gebirgsziige 
in S. ist das attische Yorgebirge Suniiun, das jelzige Kap Kolonna. Der mit dem eigentlichen



Hellas durch den Isthmus Ton Korinth zusammenhangende Peloponnes wird von einer plateau- 
artigen Gebirgsmasse erfiillt, und sein westlicher Theil enthiilt anschnliche Tiefebenen. Das 
Innere, das Plateau von Arkadien oder die jetzige Hochebene von Tripolizza, etwa 2000' ho eh, 
ist von Gebirgen durchkreuzt und von hohen, steilen Randem  eingefasst. Der Nordrand, zu 
dem atich der durch Herakles Eber bekannte Erymanthus, jetzt Xiria, gehort, erreicht im Kyl- 
lene, dem heutigen Trikara, der Geburtsstatte des Hermes, die Gipfelhdhe von 7-00 Fuss. 
Der Ostrand steigt im Parthenius bis gegen 6600 Fuss auf. Der Weslrand erliebt sieli in dem 
Lykiios (oder P h oloe?), jetzt Tetragi, und dem Taygetus ( T avye.Tov, ra 'Yaiyeza) 
bei Piat , ó T avyezoę bei Lukian), dem jetzigen Monte di Maina*) oder Pentedaktylos d. h- 
Fiinffingergebirge (so nennen ihn die Griechen seiner fiinf hochsten Kuppen wegen), dem 
Hauptgebirge des Peloponnes, bis iiber 7400' (Evoras und Taletus sind die hochsten Gipfel), 
und reicht siidwarts bis zum Vorgebirge Tanarum (auch Tiinaros und Tanara), dcm jetzigen 
Kaji Matapan, das zwar die siidlichste Spitze des Peloponneses ist (unter 36° 17‘ N. B r.), 
aber nicht Europas; denn dies ist Kap Tarifa (Plinta de Europa) unter 36° Br. in Spanien. 
Der Siidrand des Plateau ist durch keinen bestimmten Bergzug bezeichnet, sondern hier ver- 
tiacht sich, wie es scheint, dasselbe allmiilig siidwarts liings des Eurotas. Auch die griechischen 
Inseln sind sammtlich hoch und gebirgig, und nirgends trifft man die Bildung der niedrigen 
Inseln. Manche von ihnen sind nur mit wenig Erde bedeckte Felsen, wie Hydrea, Skyros, 
Tenos, Seriphus, Patmos; andere dagegen schr fruchtbar, wie Euboa, Kreta, Keos, Syros, 
Naxos, Thera, Astypalaa, Lesbos, Chios, Ikaros, K os , Ehodus, und, mit Ausnahme Kytheras 
und der Ecliinaden, sammtliche ionische, wenigstens in den Thiilern und Ebenen, besonders 
aber Zukynthos. Ganz vulkanisch ist das wenig fruclitbare Lemnos. Die hochste unter allen 
Inseln ist Kreta, welche von einer von O. nach W . streichenden Gebirgskette durchschnitten 
wird, die westlich ra  A£uxa (die weissen Gebirge) genannt wairde, ostlich aber, nach cinem 
der vorziiglichercn Berge, Dikte jetzt Lasthi oder Sethia, in dessen eine Hdhle Yirgil
die Erziehung des Zeus versetzt, die nach griechischen Mythen stattgefunden auf dem zwischen 
beiden genannten Gebirgen in der Mitte der Insel bis zu 7200' sich erhebenden hochsten Gipfel 
der Insel, dem Ida (I(5 ł/ oder 'IJouor o (JO-:) <lem heutigen Psiloriti d. h. der hohe Berg, 
welcher natiirlich von dem trojanischen nach ihm genannten wohl zu unterscheiden ist. Unter 
den ron diesen Gebirgen ins Meer sich erstreckenden Vorgebirgen sind zu merken Drepanum 
in N., Kriumetopon <1. i. Widderstirn, weil es einem Widderkopfe ahnlich war, jetzt Kap Krio, 
in W . und Samoniuin oder Samanion, jetzt Kap Salomon, in O. A u f Euboas Nord- und Ost- 
kiiste ziehen sich Gebirge hin, von denen das hochste gegen N . Telethrios hiess, zu dem die

* ) Die tapferen Mainoten, 70,000 an der Zahl, welche von diesem Gebirge, in dessen unzu- 
giinglicheren Theilen sie wolinen, und ihrem Hauptorte, dem darin liegenden Flecken Maina (  l~~o).n) 
den Namen liaben, die den Tiirken stets mit Erfolg Widersland leisteten und sich nie unterwarfen, 
auch von der ligi. griechischen llegierung erst liekiimpft werden mussten (1S34), liiilt man mit Un- 
reclit fiir Abkdmmlinge der Lakedamonier, namentlich der vom Kaiser Augustus Kir frei erldiirten 
Bewohner der Kiistcngegenden (da sie zur Zeit der Ty rannis in Sparta dic rdmische Partci ergriflen), 
die desbalb Eleutberolakonen sich nar.nten. Sie sind eigentlich nichts Anderes ab zersprengte slarisch- 
wlachische Horden, welche seit dem 0. Jahibmidert in Morea sich vcrbrcitetea und nar im Eauf; 
der Zeit viel griechisehen Anstrich angenommea liaben.



heutigcn Berge Lithada und Palokourao gelioren, das jedoch noch iiberragt wurde von dera 
Ochc oder Oches in S., dessen Gipfel, der heutige Helios, bis auf 5001)' Holie sieli erhebt. 
T)ie anderen kleineren luseln haben Berggipfel bis zu 5000' H ohe, denn dicse Holie erreicht 
der Berg Anos (A ir o ę ) ,  jetzt Monte Nero, anf Kephalenia. NameutUch werden im Alterthume 
erwahnt auf Korkyra das Gebirge Ithone, welches von N . nach S. streicht, dadurch die Jnsel 
in zwei Tlieile theilt, und von dem mehrere Gebirgsaste auslaufen; auf Ithaka der Neritus, 
welcher vielleicbt auch in O. an demjenigen Theile, wo die Stadt Ithaka selbst lag, Neiurn 
( jo  N ijior) hiess (nach Gell heisst der Neritus jetzt Anoi, nach Anderen: St. Elias), auf De
los der Kynthos; auf Mykonos der Dimąstes; auf Chios das Gebirge Pellenaum oder Pelinaum; 
auf Rhodus der Atabyris; auf Lemnos der Yulkan Mosychlos, welcher jetzt von den Wogen 
des Meeres bedeekt ist. —  Unter den Hohlen haben Beriihmtheit erlangt die des Trophonius 
(eines nach iłem Mythos hier von der Enle rerscldungenen, beriihmten Baumeisters) bei Leba- 
dea in Bootien mit einem Orakel, und ebendaselbst auf dem Helikon die der libetkridischeu 
Nymphen; ilie nach einer Nymphe benannte, dem Pan und den Nymphen geweikete korykische 
in Phokis, cine gute Meile von Delphi, die wokl zu unterscheiden ist von der korykischen bei 
Korykus in Zilizien; die Hbldc bei dem Yorgebirge Tanarum in Lakonien, aus welcher Hera
kles den Zerberus auf die Oberwelt gebracht haben sollte, die Hbhle der anigrischen Nymphen 
an der Miiudung des kleinen Flusses Anigrus in Triphylia in Elis, in welcher Kranke, die mit 
Flechten bchaftet waren, Hcilung suchten. Die grosse Tropfsteinhohle auf Antiparos (wahr- 
scheinlicb das Oliaros der Alton) ist erst in neueren Zeiten so beriihmt geworden.

Anm. Der Name vO'/.Vjj.ci0Q kommt nach Aristotcles durch Zusammenziehung her von o).o- 
„ganz glanzend oder leuchtcnd.“  Daher gab es im Altertlnunc der Olympc mch 

rere, denn ausser dem thessalischen Gbtterolymp werden uns genannt ein Olymp auf Z y- 
pern, dessen hochste Spi/ze mitten auf der Insel war, fiinf geographische Meilen von der 
Stadt Amatkus, und den jetzt nach einem Kloster zura heiligen Kreuzc die Neugriecben 
Gros Staveros und die Frankeu Monte Croce nennen, ein Olympus Mysiae s. Bithyniac, 
jetzt Keschisch, bei Prusa, dem heutigen Bursa, auf der Grenze Bithyniens, und ein Olymp 
nordwestlich von Ankyra im nordlichen Galatien an der Grenze Bitki niens, auch Łyperus 
genannt, jetzt Alatag, ein óstlicher Zweig des mysischen Olymps. Beide zusammen werden 
auch, da sie in Verbindung stehen und eigentlich Ein Gebirge ausmachen, begriffen unter 
dera Namen des phrygisehen Olymps, jetzt Anatolii D ag, und man unterscheidet dann 
jenen ersteren ais den kleinphrygischen unii diesen letzteren ais den grosspkrygischen. 
Audere Olympe sind noch der Olymp. Gulaticus im siidlichen Galatien und zum kleineren 
Theile in Grossphrygien, in der Gegend von Pessinus genannt Dindymos oder Didymos 
von seinen zwei Gipfeln, das Ganze einc westliche Fortsetzung des Taurus und der hbebste 
Bergriicken im westlichen Asien; ein Olymp anf Lesbos, in Lykien, wo man darunter \er- 
steht einen einzelnen, sehr hohen, mit dem Massikytes, dem strabonischen Klimax, durch 
niedrige Gebirgsaste zusammenhangenden Berg bei der Stadt Phonikus, die auch OJympos 
hiess, endlich noch ein Olymp an der Grenze von Lakonien und Arkadien unweit Kfirya, 
eine der Haupthohen des Gebirges Parnon.

§. Ł



M e e r e ,  M e e r b u s e n ,  Meerengcn.
Das Mittelmccr, welches auf drei Seiten Griechcnland bespiilt, fiihrt in O. desselben 

den Namen des ageischen ( to \iyaiov jiklayog im dorischen Dialekt, im attischen Aiyeiov, da- 
ber marę Aegaeum und Arg rum), in W . den des ionischen, vom Vorgebirge Malca im Pclo- 
ponnes bis zur Stadt Gerastus an der Siidspitze von Euboa den des myrtoischen, in der Gegcnd 
der Sporade Ikaros den des ikarischen, nordlich von Kreta den d es ' kretischen, und um die 
Sporadc Karpathos den des karpatliischen, welches die ostliche Fortsetzung des kretischen isL

Anm. Der Name des zwischen den drei Kontinenten der alten Welt belegenen Mittelmeeres, 
das bei Homer jedoch nur unter der Benennung aślayog, {talasoa, itóvrog, a lg  schlecht- 
weg, da er kein anderes Meer kennt, vorkommt, erklart sich von selbst. Nicht so leicht 
lassen sich die Bencnnungen der anderen mit Gewissheit ableit.en. Das ionische (bei den 
Dichtern K pórtoę n n d 'P eaę xófatoę) wird von den Alten (Aesch. S/rabo) zuriickgefiihrt 
auf die mythische Io, welche von Dodona kommend auf ihrer Irrfahrt zu ihm gelangt seyn 
soli. Wahrscheinlich riihrt jedoch der Name her von den lonern, welche, nachdem sic von 
den Sbhnen des Erechlheus aus ihrer Heimath, der Westkiiste Attikas vom Yorgebirge Su- 
nium bis zum Isthmus, vertrieben waren, sich auf der Nordkiiste des Peloponnes (in Agialea, 
dein spateren Acbaja) niederliessen, die von ihnen den Namen Ionia erhielt, wic ihre frii- 
heren Wohnsitze in Attika und ihre spateren (nach dem Einfalle der Herakliden und D o- 
rier) und letzten an der Westkiiste Kleinasiens. Da nun das peloponnesische Ionien sei- 
ner ganzen Liingc nach an den korinthischcn Basen stiess, dieser einen Thcil des ionischen 
Meeres ausmacht, sie folglich einen Theil der Kiiste dieses Meeres bewohnten und dasselbe 
zuerst beschifften, so nanntc man es auch nach ihnen. —  Den Namen des ageischen, von 
den Tiirken das weissc genannt, will Festus zuriickfiihren auf den Ageus, Theseus’  Vater, 
welcher, ais der Solin vergessen, bei seiner gliicklichen Kiickkehr von Kreta, statt des 
schwarzen, das Gliick verkiindende weisse Segel versprochenermassen aufzuzichen, sich in 
dies Meer gestiirzt haben soli (um 1300 v. Ch.), oder auf die in diesem Meere ertrunkene 
Amazonenkbniginn Agaa, oder auf die Gestalt der vielcn Inseln, die von Weitem wie Zie- 
;gen (ccrysę) aussahcn, fiir welche letztere Ableitung auch Varro ist. Mehr Wahrschein- 
lichkeit diirfte indess haben die Ableitung von dem in der Ilias (XIiI, "21) erwahnten W ohn- 
«t?;e Poseidons in Aga auf Euboa, wofiir Strabon sich erklart, oder von dem ziegengestal- 
teten Felsen Ax zwischen Chios und Tenos, die Plinius annimmt, oder von den aiyeg, 
wie bei den Doriern (nach Hesychius, mit dem Tzetzes bei Lykophron iibercinstimmt) hef- 
tige Wellen genannt wurden, da durch die Gewalt und Heftigkeit seiner Fluthen dies 
Meer beriichtigt und fur die Schiflfenden gefahrlich war. Der Name Archipelagus (grie- 
cliischer oder tiirkischer), den diese Meergcgend jetzt gewohnlich fiihrt, ist kein alter, son 
dern neueren Ursprungs, auch nicht etwa entstanden aus der Zusammensetzung mit apyt, 
wie andere Worter der Art, sondern, wie viele Benennungen, durch Sprachrerderbung aus 
ayior nte.layog, welches am wahrscueinlichsten im Laufe der Zeit aus Aiyaior nelayog 
selbst entstanden ist, gewohnlich aber erklart wird durch hciliges M eer, da auf den Inseln 
des ageischen Meeres ehemais viele Kloster gewesen seyn sollen. (Wenigstcns hat vou
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seinen vie!en Klostern, Kapellen nnd Einsiedeleien der auf der Ilalbinsel Akte des alten
•*/ >/

Mazedoniens gelegene Berg Athos bei den Neugrieehen den Namen ciyin: oęoę , in der 
Frankensprache Monte santo, erhalten). Von diesem Archipelagus, dem der Name eigent- 
lick allein zukommt, wnrde er iibertragen auf andere Meergegenden, vvo ebenfalls mehrere 
nahe bei einander liegende Inseln Inselgruppen bilden, gleichwie nian den Namen des 
iigyptischen Delta in der neuesten Geographie angefangen hat zu brauchen fiir andere, 
durch mehrere Flussanne in Inseln zerspaltene Miindungsliinder grosserer Strome, z. B. 
des Indus, Ganges u. a. —  Den Namen des myrtoischen Meeres (MrpTcoor JtśJ.ayoę), 
das eigentlich eiu Theil des śigeischen ist und zuweilen auch zu demselben gerechnet wird, 
leitet man mythisch ab^yon des Onomaus Wagenlenker Myrtilus, welcher sich bei Gerastus 
in dics Meer gestiirzt haben soli. Wahrschcinlicher hat es seine Bencńnung erhalten ent- 
weder von der kleinen Insel Myrtos (nicht aber voa cinein Miidchen dieses Namens) bei 
Karystos, dem jetzigen Karysto, auf Euboa, oder von [wneo „fliessen, stromen,“  bedeutet 
also das M eer  v o ll  S t r o m u n g e n , welche hier allerdings gebildet werden durch den sehr 
unskhern und ungleichen Meeresgrund. —  Das ikarische Meer, welclies ais ein Theil des 
ageischen gewohnlich zu diesem gerechnet wird, hatte, nach der Sagę, wie die Insel selbst, 
den Namen von des Dadalus Sohne, dem fabelhaften lkarus, der in dieses Meer gestiirzt 
seyn sollte. Wahrscheinlich jedoch ist der Name der Insel, den erst Herakles (nach Apol- 
lodor) ihr gegeben haben soli, iilter ais jene Sagę, und so hat denn das Meer wol zunachst 
von ihr den Namen (Piin. h. n. IV, 12 „learos, quae mań nomen dedit“ ), wie ;das kre- 
tische und karpathische ebenfalls vou den in ihnen gelegenen Inseln.

Durch die zerrissenen Ufer wurden eine Menge von Meerbusen, Baien und Buchten 
gebildet, ais natiirliche Hiifen und Einschnitte hochst wichtig fiir die Schifffahrt und den Han
del, unter denen die vornehinsten sind:
im ionischen Meere: der Akarnanien von Epirtis scheidende ambrakischc, jetzt der von Arta; 
der Achaja vom eigentlichen Griechenland trennende korinthisehe, auch mara Cńssaenm genannt, 
jetzt der von Lepanto, mit dem krissaischen, so genannt nach der Stadt Krissa, (K pZ ja  die 
iiltere Form fiir Kp/acjct, wie K^ijptooę, Ilapw /aoę fiir prssoę, Ilaprctosoę) in Phokis 
(vgl. §. 11, 4), jetzt Busen von Salona oder G’alaxidi und Oidr&eia) und dem al-
kyonischen Meere ganz in O .; der kyparissische, benannt nach der Stadt Kyparissia in Messe- 
nien, die wohl zu unterscheidcn ist von Kyparissus in Phokis und jetzt Arkadia hcisst, daher 
auch der Busen nach ihr jetzt G olf von Arkadia genannt wird; der messenische oder asiniiische 
(nach der Stadt Asine in Messenien), jetzt der von Koron oder Kalamatta; der lakonische zwi- 
schen dem Vorgebirge Tanarum und dem wegen seiner Stiirme so sehr gefiirchteten Malca 
(iMa.lea und M aleai cp. dem jetzigen Kap St. Angelo, heutiges Tages genannt
Busen von Kolokythia, nach einem Dorfe an der Westseite desselben, dem alten Teuthrone.

Im myrtoischen Meere: der argolische, jetzt der von Napoli di Eomania oder Nauplia, nebst 
dem nach der Stadt Hermione, dem jetzigen Kastri, genannten hermionischcn; der saronische, 
jetzt der \on Egina, welcher Argolis von Attika und Megaris trennt, und nach Stephanus von

*) Uaher cas Srricbwort: M a /ia f  Ell'/-du\pL<.; l~l).aOou TW  Oi/.afe.



rincm Orte bei Trozene, nach dem Scholiasten za Euripid. Hippolyt. aber von dem Saron, 
einem alten Konige der Trozener, welcher hier auf der Jagd seinen T od gefunden, benannt 
seyn soli.

Im ageischen M ecrc: der maliakische ( »  M altaycoi Jtó?.5ioę, aach ó M t]hsvę y.ófaiotf, be- 
nannt nach der Stadt Malia oder der kleinen Landschaft Malis in Thessalien, nach der Stadt 
J.amia daselbst oft der lamische, und nach einem alten Yolke, das friiher am Ossa, spiiter zwi
schen dem Othrys nnd Ota wohnte, auch o xó).noę ~o>v AlVi<xnov, jetzt der Busen von Zeitun 
oder Isdin; der pagasaische, genannt nach der Hafenstadt von Phcra in Thessalien, Pagasa, 
nach dem spiiteren Demetrias ebcndaselbst auch der demetriakische, jetzt der Busen von Volo; 
der thermaische, nach der alten Stadt Therine in Mazedonien, dic spater nach Kassanders Gc- 
mahlin Thcssalonike hiess und jetzt Salonichi (spr. — k i), daher nach ihr der Busen jetzt 
der von Salonichi.

Untcr den viclen Meerengen sind auszuzeichncn: die, wclche an der Kiiste von Epirus 
ans dem ionischen Mecre in das adriatische fiihrt, im Alterthumc namenlos war, jetzt aber 
Strasse von Otranto genannt w in i; dic Strasse Rhion, jetzt die der kleinen Dardanellen oder 
von Lepanto, welche zwischen den Vorgebirgen Rhion in Achaja und Antirrhion (auch 'P<o» 
to M olvxon:or  genannt nach der Stadt Molykria in Atqlien) in Afolicn hindurch aus dem ioni
schen Mcere in den korinthischen Busen fiihrt; der Euboa vom Festlnnde trennende Euripus 
(6  Tiópoę. freturn Euhoicum), im Alterthume wie jetzt, wo er im N. Busen von Ta-
lauti, im S. der von Egribos genannt wird, bekannt wegen der durch lokale Umstande bewirk- 
ten unregehnassigen Ebbe und Fluth, die sieben Tage lang innerhalb vier und zwanzig Stun- 
den vier- bis vierzehninal wechseln, wahrend sie in den sieben folgenden Tagen regelmassig 
eintreten.

§. 5.
L a n d s e c n, F 1 ii s s e, Kanale, Q u c 11 e n.

I)ie merkwiirdigsten der nicht zahlreichen Landseen sind: der acherusische, jetzt der 
von Janina, in Epirus, der wegen seines sch warzeń Wassers m die Unterwelt versetzt ward; der 
bootische Kopais, friiher Kepliissis, jetzt Sec von Topolja oder Livadia, welcher in neueren 
Zeiten zu einem Suinpfe ausgetrocknet ist; der stymphalische, jetzt Youlsi, in Arkadien, von 
dem die stymphalischen, durch Herakles an ihm erlegten Vogel den Namen haben; der lernaische 
iu Argolis, bekannt durch die 'om  Herakles erlegte Hydra.

Die Fliisse Giiechcnlands sinrl siimmtlich ais Kiistenfliisse oder ais zwar im W nter 
reisseude, aber im Sominer fast ausgetrocknete B erg- und W aldstrome nicht \on Bedeutung.

lu das ionische Meer geheu: der Acheron, jetzt Delichi oder Yeliki, im epirotischen 
Thesprotia, welcher den acherusischen See durchfloss und wegen seines Schwarzen Wassers, 
gleichwie der von ihm aufgenommene Kokytus, jetzt Głyki, in die I nferwdt \ersctzt wurde; 
der Akarnanien von Atolien trennende Achelous, (friiher genannt o O oaę, auch A|eroę und 
O esrłoę) welcher zwar einer der grossten griechischeu Fliisse, aber doch nicht schitlbar ist, we
gen seiner Eigenschaften jetzt Aspropotamo genannt wird, mit mekreren gleichnamigen Fliissen 
(in Achaja bei Dyme, in Thessalien bei Lamia, in Phrygien) nicht verwechselt wcrden darf, 
und in den neuesten Zeiten rerherrlicht ist durch das nicht weit vou seiner Miindung zwischen
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ihm unii dera Fidari, dem alten Euenos oder Lykormas, an der Kiiste liegende Missolunghi und 
die Insel Anatoliko; der mit dem tbessalischen nicht zu yerwechselnde Peneus, jetzt Gastuni, 
in Elis; der Alpheus, der grosste und doch nicht schiflbare Fluss Arkadiens, jetzt vorkomrnend 
unter dem Namen Alfeo, Rufia, Ryfo, Karbonaro, Kosea, der den Erymanthus, jetzt Dagana, 
aufnimmt, und durch Elis zura Meere geht. In Arkadien floss auch die Styx, nach Pouquevill« 
jetzt Mauronero d. i. Schwarzwasser, dereń Wasser durch sein Gift sehr beriichtigt war, wel- 
ches Alles, nur nicht das Horn vom Pferdehufe, durchfrass, wie die Bewohner der Umgegend 
noch jetzt dasselbe von ihm erziihlen. Eben dieser atzenden Kraft und also schadlichen Eigen- 
schaft wegen machten die Alten die Styx zu eihem Flusse der Unterwelt. Her grossere Parni- 
sus in Messenien (dcnn es giebt dort auch einen kleineren, welcher Messenien von Lakonien 
scheidet), der jetzige Pirnatza, ist der grosste Fluss des Peloponnes und geht in den messeni- 
schcn Busen; der klarste und reinste aller griechischer Flusse aber war der freilich nicht schiff- 
bare Iakonische Enrotas (nicht zu verwechseln mit dem Eurotas oder Titaresius in Thcssalien, 
welcher in den Peneus geht), welcher in den lakonischen Busen sich ergiesst, und jetzt nicht 
Iris, sondern Iri heisst bis zu seiner Vereinigung mit dem Tiasa in der Nahe des alten Sparta, 
von wo an er den von den Byzantincrn ihm gegebenen Namen Basilipotamos erhiilt.

In das myrtoische Meer: der Inachus in Argolis, friiher genannt Katmanor und Ha- 
liakmon, jetzt bald Planizza, bald Xerapotamos oder Najo oder Zeria, nicht zu venvechseln 
mit dem akarnanischen Inachus, dem jctzigen Yoinkovo oder Krikeli, entspringt an der Grenze 
Arkadiens, nimint den Kephissos auf, und ergiesst sićh in den argolischen Busen. Ton gedacb- 
tem Kephissos ist zu unterscheiden der gleichnamige in Attika, welcher, wie der dortige Ilissos, 
jetzt Kallirrhoe, aber ohne Wasser, in den saronischen Busen sich ergiesst, und der Kephissos 
(Kephisos, Pindos), Welcher aus Phokis nach Bbotien in den Kopais geht, und jetzt Mauro- 
potamo oder Mauronero genannt wird.

In das ageische Meer: die samratlichen Flusse Thessaliens, namentlich der nicht mit 
dem elischen zu yerwechselnde Peneus, friiher auch Araxes genannt, jetzt Salambria, oft auch 
nur der Fluss von Larissa, der Ilauptfluss Thessaliens, welcher durch dus Thal Tempe in den 
thermaischcn Busen geht, nachdem er zuvor den mit dem reissenden Enipeus vorher vereinig- 
ten Apidanus, jetzt Gura, aufgenommen; der Spcrchius, jetzt Hellada oder nach Anderen Agra- 
mela, welcher in den maliakischen Busen geht, nachdem er links aufgenommen den von dem 
atolischen wohl zu unterscheidenden Achelous, je tz t . Ęllada. Mythisch beriihmt durch Apollon 
war der Amphrysos, welcher in den pagasiiischen Meerbusen geht.

Anm. Auffallend ist, dass, obgleich viele Stadte in Griechenland ihren alten Namen voll- 
kommen, oder auch nur wenig verandert crhalten haben, diess bei den Fliissen fast nie 
der Fali ist, so wie ebenfails Quellen ihren Namen Terloreu haben, oft ohne dafiir einen 
neucn zu bekommen.

Von Kanalen zur Beforderung der Schiffiahrt findet sich in Altgriechenland keine Spur, 
denn die uralten Abzugskanale (Katabothren), yyelche dem anschwellenden Kopais ais Ableiter 
der Gewasser nach dem nahen Meere dienten, in der Nahe von Laryinna in Bootien, die un
ter dem Berge Ptoon fortgefuhrt waren, konnen nicht hierher gerechnet werden.

Ais meist mythologisch merkwiirdige Quellen sind zu nennen: die Hippokrene 
(Rossquelle), welche der Huf des geflugelten Rosses Pegasos aus dem Boden hervorgeschlagen



baben soli, und die Aganlppe (nach Ovids Fast. V, 7 dieselbe mit der erstgenannten), beide, 
sn wie auch die Que)le des Narkissos, am Berge Helikon in Bootien; ebendasclbst nordwestlicb 
die Letlie und Mnemosyne nnd bei Theben die Dirke, wovon Pindar der dirkiiische Schwan 
genannt wird; die den Musen und dem Apollon geheiligte Kastalia am Berge Parnassus in 
Phokis, und die den Musen geheiligte Quelle Libethron oder Libethra in der thcssalischen 
Łandschaft Magncsia.

§• 6.
Klima und natiir l iche Produkte .

Das Klima ist mild und sanft, meist ohne erhebliche Winter, und mit mehrentheils 
nicht zn driickender Hitze im Sommer, da die iiberall streichenden Gebirgsziige und die rings 
umgebenden und tief einschneidenden Mecrgewasser die nothige Kiihlung gewiihren. Doch 
war dies yollig siiditalienische Klima nicht allenthalben der Gesundheit zutraglich. Ausser an 
dereń Gegenden wird namentlich jetzt dic Insel Melos ais sehr ungesund geschildert, da die 
dortige Luft durch ein im Innern der Insel schr thiitiges unterirdisches Feuer stets mit Dam- 
pfen angefullt wird, desgleichen das unbewohnte Delos.

Unter den Produkten der drei Naturreiche verdienen herausgehoben zu werden: 
aus dem Pflanzenreichc: Getreide, vornchmlich Weizen, wie in allen Siidlandern; 01iven, ehe- 
mals wie jetzt besonders in Attika, namentlich auf dem Berge Hymettus, dem jetzigen linetto, 
ausserdem in Phokis und auf Pcparethus; Feigen waren das Hauptprodukt Attikas (fiij avxa 
elę ’ A{hrjraę, ovxo(pavT7j(;') und auch die aus Chios waren gcschatzt. Ausgezeichnet war Elis 
durch die Kultur der Byssusstaude, welche an Feinheit zwar, nicht aber so an reiuer geiblicher 
Farbę der hebraischen gleichgekommen seyn soli. Unter den Weinen ruhmte man den von 
Phlius, welcher zu den vorziiglichsten des Peloponnes gerechnet wurde, den von Peparethos, 
Naxos, Andros, Lesbos, wo besonders der von Methymna, dem heutigen Molivo, ausgezeichnet 
war, von Kos, von Chios, wo die vina Anusia aus der Gegend Ariusia ais die vorzugliehslen 
galten, von Tanagra, der beste in Bootien, und von Karystos auf Eubóa.

Aus dem Thierreiche: Rinder besonders in Bootien und auf Euboa; Pferde in Thessalien, be
sonders in der Gegend von Trikka am Peneus (im Sprichworte sagte man, Thessalien habe nie 
ein schlechtes Pferd, aber auch nie einen ehrlichen Menschen hervorgebracht), in Atolien, des- 
sen Pferdezucht der thessalischen gleichkam, daher beide Vo!ker treffliche Reiter waren, nnd 
im epirotischen Molossis, dessen grosse Hunde auch beriihmt waren (ais kleine standen in grossem 
Werthe die entweder von der bekannten Insel Malta oder Melita oder der Insel Melite, jetzt 
Meleda, im adriatischen Meere stammenden). Yorziigliche Ziegen gab es auf Skyros, weisse 
Schwane im Eurotas; Purpurschnecken im lakonischen Busen und bei Meliboa in Thessalien. 
Der noch jetzt durch seine Siissigkeit, Durchsichtigkeit und seinen Wohlgeruch ausgezeichnete 
H onig vom Hymettus, jetzt Vouni, in Attika hatte gleiche Beriihmtheit mit dem von Klein- 
Hybla des alten und dem von Mclilli (M ylae?) des heutigen Siziliens. Auch der Honig der 
sporadischen Insel Kalymna wird gepriesen.

Aus dem Mineralreiche: Marmor, und zwar weisser, auf der Insel Paros im Berge Marpessus, 
hochgeschiitzt wie der heutige karrarische, und im attischen Berge Pcntelikon, dem heutigen 
Mendeli; schwarzer im Gebirge Taygetus, buntgefleckter auf Skyros, und schbne Arten ausser-



dem auf Euboa bei Karystos, dem heutigen Karisto, wo man in friiheren Zeiten aucb vorziig- 
lichen Asbesl gefunden batte, und im pcllenaischen Gebirge auf Chios. Schdner Forphyr auf 
Kytbera. Ais Walkererde (und ausserdem zum Reinigen der Kleider und von den Bartschcrern 
gebraucbt) war beriihmt die seifenartige kimolische von der Insel Kimolus, die jetzt im Archi- 
pelagos pyłu Tsinnias, Thon von Tsinnias genannt wird, weil so der Ort heisst, wo sie ausge- 
stoeben wird. Auf Lemnos fand sich eine hellrothe Tbonerde, die in der Medizin, namentlieb 
ais Gegengift, und ais Farbemittel gebraucbt war de, ais terra Lemnia, rubricata, sigitlata be- 
kannt war und noch jetzt ais Arzenei, aber auch zu Gefassen, gebraucbt wird, die ausserdem 
im Altertbume schiin vcrfertigt wurden aus samischer Erde und ais Handelsartikel weit verfah- 
ren, und in Attika, dessen koliadische Topferarbeiten, benannt nacb dem Vorgebirge Kolias in 
der Nahe von Alkimos, sehr beriihmt waren. Scbwefel fand sich besonders auf Melos, gutes 
Salz in Attika. Silber wurde gewonnen aus den Gruben des Berges Laurion (A avouov  und 
Aatźptor) in Attika (in den alteren Zeiten sehr ergiebig, zu Demostbenes’ Zeit aber sebon von 
geringer Ausbeute), den einzigen auf dem Festlande von Griechenland, denn soust fam! sich 
Silber und G.dd nur noch in den Berg,verken auf der Insel Siphnos (Herod. 3, 57). AYaeme. Quel- 
len waren vorhanden bei Thermopyla und bei Tbermum in Atolien, wie sebon die den romi- 
schen Aquae, den franzosischcn Ais (sp. Ass), den deutseben Baden (engl. Bath) oder mit Bad 
und Aa (d. i. YYasser) zusammengesetzten Stadtebenennungen (z. B. Wiesbaden, Aachen) * er
gi eicbb aren Nainen audeuten, bei Aidepsos auf Euboa und ebendaselbst auf dem Felde Lelan- 
tus, so wie auf der Insel Melos.

(Fortsetzung folgt.)



S c h u l n  a  c h r i c h t e  n .

i .

Chronik des Oymnasiums.

-A-m 24. Mai v. J. Vormittags 9 — 12 Uhr hatte sich <las Gymnasiiim der Anwesenheit Seiner 
Excellenz des Herrn Ober-Prasidenton der Proyinz Brandenburg Staatsministers F lo t tw e l l  za 
erfreuen, welcher in Begleitung des Koniglichen Landrathes Herrn v on  H u m bert dem Unter- 
richt beiwohnte und von den innern und iiussern Verhaltnissen der Anstalt sorgfaltige Kennt- 
niss nahm.

Schon jetzt stellte sich die Nothwendigkeit heraus, fiir die beiden obersten Classen 
grossere Localien zn beschaffen, und yornehinlich der geneigten Verinittelung S e in e r  E x c c l -  
le n z  haben wir es zn danken, dass dem Bediirfniss eben so schnell ais zweckmassig geniigt 
worden ist. Dies ist nainlich noch \or dem Beginn des Wintersemesters dadnrch geschehen, 
dass im Ilintergebaude des Gjmnasiums ein neues Classenzimmer fiir die Secnnda angelegt 
wurde, und die Prima ia die alte Secnnda einzog. Mit dem weitgreifenden Umbau gingen 
Hand in Hand die Erweiterung der Apparats- und Bibliotheks- Zimmer, in welchen letzteren 
non auch die Lehrer- und die Schiiler-Bibliothek jede besonders aufgestellt werden konnte, ferner 
die Hestauratinn des grossen Schulsaales, die Beseitigung mehrfacher Uebelstande aufdem Hofe 
und die Verwandlung der friiheren Prima in ein freundliches Conferenzziinmer. Alle diese Ver- 
besserungen sind von Einem Wohllobliehen Magistrat und den Herren Stadtverordncten eben 
so bereitwillig angeordnet, ais von den Mitgliedern der yerehrlichen Bau-Deputation, welchen 
ich hiermit fiir die welfach iibernommene personliche Miihwaltung Namens der Schule meincn 
ganz besonderen Dank ausdriicke, mit Eifer und Uinsicht ausgefiihrt worden.

Durch die giitige Fiirsorge des Herrn Ober-Prasidenten ist auch der liingst gcwiinschte 
Ankauf eines guten Instrumentes zur Leitung und Belebung des Gesangunterriclits (eines Piano- 
/orte ’s von P erau  in Berlin) zu Stande gekommen, indem zu demselben aus Staatsfomls ein 
Zuschuss von 59 Thalern gewahrt ward.

Am 10. September fand unter dem Yorsitze des Herrn Provinzial - Schulrath Dr. 
K ie s s l in g  die Priifung der Abiturientem Wiegers und Miiller, am 25. September unter zahl- 
reicher Theilnahme die Entlassung derselben und die iibliche Schulfeier im grossen Saale des 
Gymnasiums Statt. Tags darauf wurde das Somnurscmester rnit der Censur sauuntlicher 
Classen gescldossen.



Nachdcm bcreits zu Ostern der Candidat des hohern Schulamts Dr. L a a s e  (jetzt in 
Landsberg a. d. W . angestellt), iiber dessen Łehrlhatigkeit ara hiesigcn Gymnasiiun im vor- 
jahrigen Programm Bericht erstattet wurde, von der Anstalt ziiriickgetreten war, verliess uns zn 
Michaelis, nach yierjahriger erspriesslicher Amtsthliligkeit, der College E d u a rd  W ilh e lm  
L e h m a n n  aus Cottbus, um eine erwiinschtere Stellung an der neugegriindeten Realschule zn 
Bromberg zu iibernehmen. Fiir die durch scinen Abgang crlcdigto achte Lehrerstelle wurde 
der Sclmlanits-Candidat Ł u ck e  prasentirt, auch unter dem 17. October seine ^instweilige Be- 
scliiiftigimg am Gymnasium genehmigt; doeh musstc derselbe nach einer Verfiigung des Konig- 
lichen Schul-Collegiums vom 10. December von scinen Geschaften bei dem Gymnasium wieder 
entbuuden werden, und die zur Zeit noch unbesetzte Stelle wird gegenwiirtig gegen eine mo- 
natliche Remuneration aus dem vacanten Gehalte durch den Schulamts-Candidaten A r n o ld  
S te u d e n e r  aus Hagę bei Friesack versehen (Verfiig. vom 5. Januar 1852.).

Das Wintersemester wurde Montag den 13. October Vormittags 8 Uhr eroffnet, und 
zwei Tage spater, am 15. October, feierlich der Geburtstag S e in e r  M a je s ta t  d es K d n ig s  
begangen. Den Mittelpunct der von dem Prorector Prof. G u ia rd  gehaltenen Festrede bildete 
die Beantwortung der Frage: „W ie  ist Preussen gross geworden, und wodurch kann seine 
Grcisse erhalten und erhoht w erden?" —  W ie bei dieser Gelegenheit, so gab sich auch bei 
einer am 18. December im Schulsaale yeranstalteten m u s ica lis ch -d e c la m a to r is ch e n  A b e n d - 
u n te rh a ltu n g  seitens der stadtischen Behorden, sowie der Eltern und Angehórigen unserer 
Zoglinge, die lebbafteste Theilnahme kund.

Abgesehn von einer starken Fussyerletzung, welche in der zweiten Halfte des Sommer- 
semesters ein Schiiler der dritten Classe auf dem Turnplatze erlitt, sind weder bei Schillera 
noch bei Lelirern langere Unterbrechungcn des Unterrichts hcrbeigefiihrt worden. Nur der 
Oberlehrer Subrector S ch u lz  musste 14 T age lang yertreten werden, weil er zur letzten Schwur- 
gerichtssitzung (vom 1. bis zum 14. December) nach Ciistrin einberufen worden war.

Am 28. Miirz v. J., ais das yorjahrige Programm bcreits gedruckt war, wurde noch 
ein yielfach yerwarnter und schon mit der Unterschrift des Consil. abewidi belegter Schiiler der 
zweiten Classe von der Anstalt yerwiesen. Achnliche und iiberhaupt erheblichere Schulstrafen 
sind, bis auf zwei Disciplinarfalle in Tertia, seit dieser ganzen Zeit nicht vorgekommen.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass der alte, treue Calefactor K ie n it z  am 14. October 
von samintlichen Lehrern und Schiilern des Gymnasiuins zur letzten Ruhestatte geleitet wor
den ist. Seine Stelle wurde zu Neujahr dem Inyaliden W u rl, einem riistigen und zuverlassi- 
gen Mannę, iibertragen. —

II.
Verfugungen der yorgesetzten liehtirden.

1. Berlin den 1. April 1851. Es sind kiinftig 275 Programme, und wenn dieselben 
Abhandlungen iiber naturwissenschaftliche Gegenstiinde enthalten, 277 Exemplare einzureichen.

2. B. d. 22. April. Auf Anregung des Herrn Minister* der geistlichen etc. Augele- 
genheiten wird beim Gesangunterrichte die Beobachtung der Riicksichten einpfohlen, welche 
erforderlich sind, um das Stimmorgan vor yerderblichen Einfliissen zu sichern und kraukhafter 
Disposition yorzubeugen.



3. B. d. 30. April. Den Gymnasiasten ist der Besuch der offentlichcn Gcrichtsycr- 
handlungen zn untersagen.

4. B. d. 3. Mai. Mit Bezug auf den unter dem 31. Deeember 1850 eingereicliten 
Jahresbericht wird dem Director eroffnet, dass es keinem Bedenken unterliegt, den Lections- 
plan auf ein ganzes Jahr einzureichen.

5. Potsdain den 3. Mai. Zufolge einer Anordnung des Herrn Ministers der geistli- 
chen, Unterrichts- nad Medicinal-Angelegenheiten ist an das Konigliche Oberprasidium der Pro- 
vinz Brandenburg eine nach einein bestimmten Schema anfzustellende Nachweisung der person- 
lichen und dienstlichen Verhaltnisse der Directoren und Lehrer der bohem Unterrichtsanstalten 
fiir das Jahr 1850 baldmoglichst und kiinftig bis zum 15. Deeember eines jeden Jahres einzureichen.

6. Berlin den 19. Mai. Bestatigung des in der Conferenz vom 12. d. M. gefassten 
Beschlusses, dass urn 10 Uhr Yormittags eine Pause von 15 Minuten Statt fiude, dagegen die 
Pause zwischen den Nachmittagsstunden auf 10 und alle iibrigen auf 5 Minuten rcducirt werden.

7. B. d. *21. Mai. Zur Uebernahme von Functioncn bei der neuen Gemcindeverwal- 
tung ist nach einer Bestimmung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medici
nal-Angelegenheiten aueli fiir die Beamten seines Ressorts die Genehmigung der Yorgesetzten 
Dienstbehdrde erforderlich.

8. B. d. 19. Juni. Es wird die Anschaffung des vora Dr. K r o ni g herausgegebenen 
„Journales fiir Physik und physikalische Chemie des Auslandeś“  empfohlen.

9. B. d. 23. August. Abschriftliche Mittheilung eines Ministerialcrlasses, betreffend 
die fiir das Ressort des Kbniglichen Kriegs-Ministeriums und des Kbniglichen Ministeriums der 
geistlichen etc. Angelegenheiten gemeinschaftlich eingerichtete Central-Turnanstalt, welche von 
dem zum Dirigenten derselben eruannten Kbniglichen Hauptmann R o t h s te in  geleitet wird.

10. B. d. 26. September. In den Hiinden der Schiiler sind keine Schreibbiicher zu 
dulden, dereń Deckel mit Darstellungen revolutionairer oder unsittlicher Vorgange versehen sind.

11. B. d. 4. October. Abschriftliche Mittheilung eines Ministerialerlasses, nach welchein 
die Directoren der Gyinnasien angewiesen werden, alle Gesnche urn Dispensation son der Be- 
stimmung des §. 41 des Abiturienten-Priifungs-Reglements abzulehnen und die betreffenden Aspi- 
ranten ohne ausdriickliche Ermachtigung der yorgesetzten Behorde zu den Priifungen nicht 
zuzulassen.

12. B. d. 28. October. Der Herr Minister des Innem hat sainintliche Konigliche Re- 
gierungen angewiesen, gegen gewissenlose Leihbibliothecare mit der Concessions-Eutziehung 
eiuzuschreiten. Mit Bezug hierauf werden die Directoren der Gyinnasien angewiesen, die Be- 
nutzung von Leihbibliotheken seitens ihrer Schiiler, wo nicht ganz abzustellen, doch auf das 
Strengste zu iiberwachen.

13. B. d. 21. November. Abschriftliche Mittheilung eines Ministerialerlasses, nach 
welchein mit Strenge darauf zu halten ist, dass die §§. 26. 28. 31. Anmerk. 3 und 4 des Abi- 
turienten-Priifungs-Reglements gehbrig beobachtet werden, und das Maturitats-Zeugniss nur danu 
erlheilt svird, svenn das Resultat der Priifung den Bestimmungen des Reglements entspricht. 
Das Urtheil liber dieses Resultat ist mit Bestimmtheit und ohne alle serschiedener Deutuug 
fahige, beschrankende Zusatze, svie z ie m lic h ,  fa s t  u. dergl., auszusprechen.

l  i. B. d. 24. November. Abschriftliche Mittheilung eines Ministerialerlasses, nach wel-



;s
choin es den Gymnasial-Dircctoren wiederholt zur Pflicht gemacht werden soli, unvollstandige 
und nichtsbedeutonde Schulzeugnisse iiberhaupt nicht zu ertheilen, und nainentlich die fur die 
Anmeluung zuni Portepeefahiirichs-E\amen erforderlichen Atteste mit der in der Circular- Yerfii- 
gung voin 13. Mai 1844 \orgeschriebenen Ausfiihrlichkeit auszustellen.

15. B. d. 1. December. Abschriftliche Mittheilung eines Ministerialerlasses, nach wel- 
chem eineiu Primaner, welcher von oiuem Gyumasiuin eutfernt worden ist, odor dasselbe aus 
ungerechtfertigten Griinden freiwillig verlassen hat, dasjenige Seuiester, in welehem seiii Ab- 
gaug von der Anstalt erfoigt ist, weder auf den żweijahrigen Priina-Cursus, noch auf den im 
§. 41 des Priifuugs-Regleinents vom 4. Juui 1834 vorgesehenen zweijiihrigen Zeitramn ange- 
rechnet werden darf.

16. B. d. 9. December. Es sind kiinftig 307 Programme, und wenn dieselben Ab- 
handlungen iiber nuturwissenschaftliche Gegenstande enthalteu, 309 Exemplare einziireichen.

17. B. d. 27- December. In Riicksicbt auf die Oberprasidial-Verfiigung vom 3. Mai 
1851 wird die Circular-Yerfiigung voni 20. December 1848 in Betreff der alle 3 Jahr an das 
Konigliche Pro\incial-Schul-Collegium einzureicheudeu Personalberichte aufgehoben.

18. B. d. 15. Januar 1852. Welches Verlahren eiuzuschlagen sei, um die Gefahren 
abzuwendeu, welche fiir den Fleiss und die Sittlichkeit der Gymnasiasten aus der Theilnahine 
an einem ungeregelten Tanzunterricht hervorgeheu miissen.

19. B. d. 26. Januar. Es werden W e t z e F s  Apparate ais yeranschaulichungsmittel 
fiir den Unterricht in der mathematischen Geographie und popularen Astronomie empfohlen.

20. B. d. 7. Februar. Die Zulassung ausliindischer Candidaten des hohern Scliiilamts 
zur Abhaltung des Probejahrs an einem Gymnasium der diesseitigen Provinz bedarf der beson- 
dern Genehmigung des Herm Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegen- 
heiten, und eben so sind nach dem zuriickgelegten Probejahr den ausliindischen Candidaten 
Hiilfeleistungen an den diesseitigen Gymnasien nur mit Genehmigung des Herm Ministers 
zu gestatten.

Mittelst anderer Verfiigungen wurden dem Gymnasium die Schulprogramme und fol- 
gende Gesehenke fiir die Lelirer-Bibliothek zugefertigt: Rheinisches Museum fiir Philologie, 
Band VII, Heft i — 4; H a u p t , Zeitschrift fiir deutsches Alterthum, Band VIII, H e ft3 ; C r e lle ,  
Journal fiir Mathematik, Band 41 ; F ir m e n ic h , Germaniens Volkerstimmen, Band II, Heft 1—8 
(dem Gymnasium aus der Bibliothek der ehemaligen Ritter-Akadeinie zu Brandenburg iiberwieseu). 
Ausserdem iibersandte auch Ein Wohlloblicher Magistrat der Gymnasial-Bibliothek ein Exem- 
plar der Schrift iiber die Blinden von H ie n tz s c h , Director der Kóniglichen Blinden-Anstalt 
zu Berlin. —

III.
L e h r y e r f a s s u n g .

Wegen des unter I. angezeigten Lehrerwechsels und der durch denselben inmilten des 
Wintersemesters herbeigefiihrten Aenderungen des eingereichten Lectionsplanes, wie diese durch 
das Konigliche Schul-Collegium unter dem 15. Januar v. J. genehmigt wurden, wollen wir fiir 
dies Mai auf die Nachweisung der im verflossenen Schuljahre durchgcnommenen Lehrstiicke 
yerzichten. Hinsichtlich der Lehr\ erfassung aber ist Zweierlei zu bemerken: eiiunal, dass es



zweckinassig erschienen ist, das Griechische (im Gegensatze gegen den im J. 1850 mitgetheilten 
Lehrplan, jedoch ohne cfesshalb eine Yermindernng der griechisehen Łectiouen in den drei obern 
Classen eintreten zu iassen) in Quarta anznfangen; zweitens, dass die friiher combinirte erste 
und zweite physicalische Classe getrennt, dafiir aber die beiden Physikstunden in Tertia auf- 
gegeben nnd die eine dem Lateinischen, die andere dem Deutschen zngelegt worden sind. Zu 
Ostern wird auch die durch die gegenwiirtige Frequenz der Anstalt gebotene Trennung der 
ersten und zweiten Religions-Classe zur Ansfuhrung kommeu.

Neue Lebrbiicher sind im verflossenen Jahte nicht eingefiihrt worden. Dagegen haben 
wir uns nicht ohne Erfolg die Empfehlung guter Schulausgaben angelegen sein Iassen. Allge- 
mein werden jetzt entweder dic T cu b n ersch en  Texte, oder die Ausgaben der H a u p t -S a u p -  
pe ’shen Sammlung benutzt.

IV.
S t a t i s t i s c h e  U e b e r s i c h t .

Das Lehrer-Colleginm besteht gegenwartig aus dem D ir e c t o r ,  2. dem Prorector Prof. 
G u iard , Ord. [., 3. dem Oberlehrer Dr. P f e f f e r k o r n ,  Ord. II., 4. dem Oberlehrer Mathemat. 
H e i l ig e n d d r fe r ,  5. dem Prof. Dr. H a u p t , Ord. III., 6. dem Subrector Oberl. S ch u lz , 
Ord. IV., 7. dcm Collaborator Oberl. N ie t h e ,  Ord. V., 8. dem stellvertretenden Lehrer S te u - 
d e n e r , Ord. VI., nnd 9. dem technischen Lehrer W o lf f .

Die Zahl der Schiiler betrug
im S o m m e r h a lb ja h r : im W in te r h a lb ja h r :

in P r i m a .......................... . 16 in Prima . . . . 1̂
in Secunda . . . . . 26 in Secunda . . . . ’,0
in T e r t i a ........................................ 33 in T crt:a . . . . .11
in Quarta . . . . . 38 in Quarta . . . . . ' ». >■)
in Quinta . . . . . «J1 in Quinta . . . . . 36
in Sexta . . . . . 41 in Sexta , . . . . 58

iiberhaupt 185. iiberhaupt 186.

Aufgenommen wurden im Sommerhalbjahr 33, im Winterhalbjahr 16, iiberhaupt 49 Schiiler. 
Mit dem Zeugniss der Reife sind Ostern 1851 abgegangen:

1. Hermann Meinhardt P r a te l ,  22 Jahr alt, evangel. Coufession, geboren in Miincheberg,
10 Jahr auf dem Gymnasium, 2% Jahr in Prima: uiu in Berlin Medicin zu studiren.

2. Friedrich Wilhelm E u c h le r , 20^ Jahr alt, e\angel. Coufession, geboren in Rohrbeck 
b. Kiinigsberg i. d. N., 9^ Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um in Halle 
Theologie zu studiren.

3. Carl Louis Albert B ah r, 20| Jahr alt, evangel. Confession, geboren in Konigsbergi. d.N.»
11 Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um in Halle Jura zu studiren.

Zu Michaelis:
4. Carl Julius W ie g e r s , 17| Jahr alt, eyangel. Confession, geboren in Kiinigsberg i. d. N., 

9 Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um in Berlin Theologie und Philologie 
zu studiren.



5. Albert Hermann M u lle r , 20 Jahr alt, evangel. Confession, geboren in Zehden, 6 Jahr 
auf dem Gyriinasium, 2 Jahr in Prima: urn in Berlin Philologfe zn studiren.
Das Ergebniss der jetzigen Maturitats-Priifung wird im nachsten Jahresberichte init- 

getheilt werdcn.

y.
Oeffentliche Priifung.

Donnerstag den 1. April Vormitlags 8 Uhr:
G e sa n ; I . (A lorgen lied .)

Quarta: R e l ig io n . Subrector Oberlehrer Schulz.
D cc la m ire n .

Tertia: D eu tsch . J.ehrer Steudener.
L a te in is c h  (C u rtiu s ). Prufessor Dr. Haupt.

D e c la m irc n .
Secnnda: J.ateiriisch  (Y irg ily . Prorector Professor Guiard.

G esch ich te . Oberlehrer Dr. Pfefferkorn.
Y ortrage  c ig en er  A rbeiten .

Prima: G rieeh isch  (H e r o d o t ) .  Der Director.
M ath e in atik . Oberlehrer Heiligendorfer,

G esang 11.

Nachmittags 2 Uhr:
(■ esa n s  III*

Sexta: K o p fre c h n e n . Lehrer Wolff.
D erlam ircn.

Quinta: N a tu rg e sch ich te . Collaborator Oberlehrer Niethe.
D e cla m ircn .

Reden der Abiturienten und die Erwiederungsrede im Namen der Zuriickbleibendca.
Desang IV.

D e r  D ir e c to r  en 11 iis» t d ie  A b itu r ie n te n .
(lesaug V. (Chorał.)

Zu dieser Schulfeierlichkeit werden hiermit im Namen des Lehrer-Collegiums Sin 
Wohlloblicher Magistrat und die Herren Gemeiuden erordneten, der Kbnigliche Compatronats - 
Commissarius Herr Superintendent W a h n  und der Magistrats- Dirigent Herr Rathsherr O p - 
p e r m a n n ,  die geehrten Eltern und Angehorigen unserer Zóglinge, sowie alle Gbnner und 
Freunde des Gymnasiums, ehrerbietigst und ergebenst eingeladent

Freitag den 2. April wird das Winterhalbjahr mit der Censur sammt- 
licher Classen geschlossen.

Der neue Lehr-Cursus beginnt Montag den 19. April Vormittags 8 Uhr.
”  Priifuns: der neu aulzunehmenden Schiller werde ich vom 5. AprilZ u r

ab taglich von 8 — 12 Uhr in meiner 
der Aufnahine-Priifung ihre sammtlichen
Yorzulegen.

Wohnnng bereit sein. Dicse haben bei 
schriftjichen Arbeiten vom letzten Semester

D r. N  o u ch, 
Dir. Gymn.


