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XXIII. 

Ueher eitlige Maassregel,l der Gesundheitspllege und 
Beviilkeru~gspolitik 5ei den Griechen, k{0mern, lndern, 

Egyptern und Judea. 
Van Dr. Eduard Reich in Gotha. 

1. 

Die Statistik ist eine sehr junge Wissenschaft; ihre Htilfsmittel 
sind deshalb ~och ~]icht so entwickelt, als es bei a~deren, itlteren 
Disciplinen der Fall ist. Es wird uns sehwer, Gegenst~nde und 
Bewcgungen der Jetztzeit statistisch zu erforschen, noeh .schwerer, 
man mhchtc sagen umniigiich, Verh~iltnisse einer liingst vergangenen 
Periode auch nur eit~igermaassen anniihernd in Zahlen auszudrticken. 
In Betreff des Alterthums liegen nur wenige bestimmtere Angaben 
va t ,  uud diese gestatten nut unter tier Vo~'aussetzung der iiussersteu 
Vorsieht einen bcil~tnfigen Schluss. - -  A l e x a n d e r  Moreau de 
J o n n ~ s ' )  sch~itzt die Beviilkerung des alten Grieehenland auf 
2,435,000 Seelen, davon 1,000,000 Freie und 1,435,000 Sklaven. 
Nach den Haupttheilen des Landes und naeh dem Freien- oder 

Sklaven-Stande vertheilt die Beviilkerung sich also: im Peloponnes 
waren 710,000 Mcnsehen, davon 335,000 Freie und 375,000 Skla- 
ven; in Hellas 1,004,000, davon 301,000 Freie und 700,000 Skla- 
ven; im n~h'dlichen Griechenland (Thessalien, Macedonien und Epi- 
rtis) 720,000, davou 300,000 Freie-und 3 0 0 , 0 0 0  Sklaven. Diese 
ganze Bevi~lkerung van 2,435,000 Ki~pfen vertheilte sich auf vier- 
hundertundsechszig Quadrat-Meilen, was fiir die damalige Zeit und 
die dama!igen Verhiiltnisse eine nicht gerade dtinne Population 
ergibt. Dass die Bevhlkerung Orieehenlands, trot~ aller Zuschiisse, 
die ihr van Aussen kamen, in den drei aahrhunderten nach den 

1) M o r e a u  de Jonn/~s ,  h., Statistique des peuples de i'antiquitd les l~gyptiens, 
les It6breux, ies Grecs, les Romains et les Gauiois. Paris, 1851. in S ~', Bd. 1. 
p. 222, 319. 
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Perser-Kriegen ungemein sieh verminderte, halt Z u m p t ' )  fiir fest- 

stehend. - -  In Betreff der langen Lebens-Dauer bei den Griechen 

sagt Z u m p t  wie folgt: ,,Und andererseits bemerkt man eine wun- 

derbar lange Lebens-Dauer bei den Griechen des f~inften und vier- 

ten Jahrhunderts vor C h r i s t u s .  Spiitere Sammler fanden sich in 

der P, egel zwar nur berufcn, yon dem Lebens-Alter literarisch aus- 

gezeichneter M~inner zu sprecben : es ist abet' dut'cbaus kein Gr~md, 

dem Stande und der Besch~ftigung znzuschreiben, was vielmehr tin 

Gliick der Zeit und die Folge naturgem~sscr Verh~iltnisse ist. Jene 

Literaten lebten ja keineswcgs yon den Sorgen und den Gefahren 

des praktisehen Lebens zuriickgezogen oder yon den Geniissen der 

hiiheren Oesellschaft ansgesehlossen. Es gibt in der That keine 

Zeit, wo eine solche Menge netmzig- und hundertjtihriger Ileroen 

der Geschiehte lebte und thiitig war, yon Achtzigjfihrigen, was bei- 

nahe das Regelmiissige ist, gar nieht zu reden. Neunzig Johre leb- 

ten S i m o n i d e s ,  S o p h o k l e s ,  X e n o p h o n ,  D i o g e n e s  der Cy- 

hiker, einundneunzig Jahre X e n o p h a n e s ,  siebcnundneunzig Jahre 

E p i e h a r m u s ,  C r a t i n u s ,  P h i l e m o n ,  T i m o t h e u s  dev Musiker, 

achtundncunzig Jahre l s o k r a t e s ,  Zeno  dev Stoiker, hunde~'t Jahre 

S o l o n ,  T h a l e s ,  P i t t a k u s ,  hundertundvier Jahre H i p p o k r a t e s ,  

D e m o k r i t u s ,  A l e x i s  der Komiker, H i e r o n y m u s  yon Kardia, 

hnndertundaeht Jahre G o r g i a s .  Solche Kr~iftigkeit der Natur wider- 

stand tier politischeu Zerst~rung." 
Wenn man die Bewegu,g tier Bev~ilker~mg in den Staaten des 

hlterthums studirt, so findet man, dass nur bei genauer Scheidnng 
der Freien yon den Sklaven eine bessere Einsieht mtiglich wird. 

Die Freien bilden gleichsam den Stock der Beviilkerung und sind 

eine mehr constante Gr~sse; die Sklaven abet,  well in so bedeu- 
tendem Maasse aus der Reihe der gefangenen Fei~lde rekrutirt, wet- 

den in ihrem Zahlen-Verhtiltnisse immer mehr Sehwankungen be- 

kunden, - -  It. W a l l o n  3) theilt in seiner Gesehichte der Skla- 

verei im hlterthume die Ergebnisse tier Arbeit yon L e t r o n n e  tiber 

die attische Bevtilkerung mit. Wit entnehmen daraus, class die 

~) Zumpt, Ueber den Stand der Bev~i/kerung und die Volksvermehrung ira Alter- 
thum. - -  Philologische und historische Abhandlungen der Akademie der Wis- 
senschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1840. Berlin, 184'2. in 4'~. S. 11 u. fig. 

8) Wallon, H., ltistoire de t'eschvage dans I'antiquitd. Paris, 1847, in 8L ltd. l. 
p. 221 u. fig. 

Archly f. pathol, hi, at. Bd. ~LV. Hft. 3 u. 4. 28 
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Zahl der Bfirger, also der Miinnev vom zwanzigsten Jahre an, in 

den Grenzen yon 19,000 bis 21,000 Seelen schwankte. W a l l o n  

stellt iilln die Zahl x'on 20,000 als Durehschnitt auf un(l h(,reehnet 

daraus nach dem gesetze der BcvSlkerut:g die ~a,ze, miinnliehe 

Bewohnersc/Laft yon Athen auf 33,434. KSpfe und die M[innec trod 

Weiber zusammengenommen auf 66,868. Es iiege~ allen diesen 

ZahleH und Bet'ectmut~gen Angaben der Alten zu Grutlde, welehe 

freitieh hier und da get'ade nicht die heste Uehet'einstiminung be- 

kunden, ~ A u g u s t  g S c k h ' )  berechnet die Zahl der athenien- 

sisehen Sklaven zu 365,000 rail. Weibern trod Kindern, und liisst 

die Freien zu den Sklavcn sieh vcrhaltcn, wie 27:100 oder etwa 

wic 1 :4 ,  eine sehr charakteristische Proportion. 

,Bei der Frage naeh tier politische n Sorge fiiv die Beviilkevung," 

sagt W i l h e l m  W a c h s m u t h S ) ,  , is t  ZnvS~'derst der UnIerschied 

der BiJrger und Niehtbilrger zu beacbtem Fi]r jene gilt auch 

bier nieht, was for diese; fiir jeue iiberhaupt mehr die TiielJtig- 

keit, als die Zahi dcr Leiber; solche Tiiehtigkeit zu erzeugen, 

zu kr:dftigen und zu nhhren, watch mehrerlei Slaats-AnstaltetJ be- 

s t i m m t . . .  DieZahl der Btirger zu vermehren, stre~ggenommen, 

war nicht Sorge helle~ischer Politik; das Bediirl'niss der Vertheidi- 

gung heischte sclten grosse Massen yon Wetw-M~innern; dev Blick 

war immerdar mehr auf die anst.indige Stellm~g des B0rgers im 

Innern, also auf das reehte Verhiiltniss zwisehen der Zahl der Ge- 

niessenden nnd der Frtlcht, die der Staat hot, als auf die ~ussere 

Hut ge~ichtet. - -  So fern nun abet die Sorge lag, eine Vermeh~ 

rtmg det' Zahl der giirger zn bctreiben, und so leicht sieh Ge- 

sehlechter, Stamm-Genossen und Freundc yon einattder losrissen, 

wenn es daheim zu sehr sieh ftillte; ehenso eifrig war man he- 

daeht, die gesehlechlliehe Fortpfianzung des Biirgerthums, im Vof  

zuge vor der Mittheihlng desselben an Fremdlinge, zu empl'ehlen." 

leh habe tiber die Ehe-Vct, h~iltnisse bei den alten Griechen an einem 

anderen Orte mich verbreitetr nnd auf das dort Entwickelte Be- 

,t) Boeckh, h.~ Die Staatshaushaltung der Athener, vier Biicher. Berlin, 1817. 
in 8". I]d.I.S. 39n. flg. 

~) Wa ch s m u t h, W., I'lellenische Altcrthumskuncle aus dem (;esichtspunkte des 
Staates. Bd. II. hbtlleil. 1. [Halle, 1829. in 8'~.] S. 41 u. fig. 

r Reich, E., Geschichte, Natur- und Gesundheitslehrc des ehelichen Lebens. 
Cassel, 186-L in 8 ~ S. 20 u. fig. 
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zug nehmend, bemerke ich, dass man alle Sorgfalt dahin verwandte, 

die Gesehleehter der Btirger zu erhalten; das beweiset unter  An- 

derem die momentane Ersetzung impotenter Ehemiinner dutch kriif- 

tige, zeugungs.-tilchtige Jfinglinge, wie wit bei P l u t a r c h  7) lesen. 

Betrachtet man die hevS|kerungs-politisehctt  Maassregeln der 

alten Grieeben, so kommt man auf drei, welehe aueh gegen die 

Ueberv~lkerm)g geriehtet zu sein scheinen;  es sind dies die Frueht- 

Abtreibung, die Kinder--Aussetz~ng und die Knaben-Sch~indung atff 
Kreta. Was dieses Laster betrifft, m~issen wir zun~ichst einige 

Worte K a r l  H o e e k ' s  s) vernehmen, ehe wit uns tiber den Gegen- 
stand vollg(iltig entscheiden ki innen;  H o e c k  sagt unter Anderem: 

,,Zur Zeit des A r i s t o t e l e s  muss entartete und frevelhaae Miinner- 

Liebe auf Kreta gedtddet und ziemlich allgemein gewesen sein; n u t  

so konnte dieser Politiker ant' den Einl'all kommen, der verruehten 

Sitte sogac Zweck und Absicht des Gesetzgebers nnterznschieben. 

Jenes steht als Thatsache da, wie ahgeschmackt auch dieses sci . . . .  
So wenig wie tibrigens eif~ Gesetzgeber Nalnr und Sitte schafft, so 

wenig kann auch Enta~.tung in Unnatur  znm Gesetz gestcmpelt 

werdenl  Und welch' ein Widerspeuch im Han der vermeinten Ge- 

setzgebung: sic fiirchtet Uebcrv(ilkernng Kreta's (die hie, so viel 

wit wissen, eintrat), und vevpfiichtet gleiehwohl atle jungen L e u t e . .  

zum Heirathen ?"  - -  Die betreffende Stelle im zweitell Buehe (Haupt- 

stfick 7. w 5.) der Politik des A r i s t o t e l e s  '~) lautet: , F e r n e r  hat 
in Bezug auf Miissigkeit im Essen und Trinken,  die er ftir sehr 

niitzlieh h:dlt, ihr (der [lewohnei' von Kreta) Gesetzgeber ( M i n o s )  

manci~et'lci weise Eim'ichtm~get~ ersonnen,  sowie auch, was (lie Ent-  

fet 'nnng der Miinner yon d i n  Frauen betrifl't, nm z/i g~:osse Frueht- 

harkeit zu vcrhiiLen, dutch Einf(ihrnng des Umgan~s mit dem 

m~nnliehen Gesehlccht, tiber dessen Ztfliissi~keit oder Verwerflieh- 

keit zu einer anderen gelegeneren Zeit ausftihrlieh gehandelt  wer- 

7) P lu ta rch ,  Biographien des -- .  Yon G..8. v. Schirach.  Bd.l. [Berlin u. 
Leipzig, 1777. in 8".] S. 193u. flg. - -  Leben des Lykurgos. 

s) Hoeck, K., Kreta. Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, 
der Religion und Verfassung dieser lnsel, yon den /iltesten Zeiten bis auf die 
R6mer-Herrschaft. Giittingen, 1823--1829. in 8". Bd. lll. S. l l 7 u .  flg. 

9) Aris totel is  Politicorum libri octo ad recensionem lmmanue l i s  Bekkeri 
recogniti. Cri|icis editorum priorum suhsidiis colleclis auctisque apparatu cri- 
Tico plenissimo instruxi/ . . . .  Adol[us Stahr. Lipsiae, 1839. in 4". p. 48. 

2 8 "  
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den soll." - -  Ueberlegt man AUes sorgf'dltiG so muss man durch- 
aus der Meinung H o e e k ' s  beipflichten uM die auf Kreta getibte 

Piiderastie aus der Reihe jener Ueberviilkerung verhindernden 
Mittel streiehen. 

Die Abtreibung der Leibes=Frncht und die Aussetzung der Neu- 
geborenen exereirte man im Alterlhume sehr. A r i s t o t e l e s  '~ 

sagt dariiber im siebenten Buehe (Hauptsttiek 14. w 10.) seiner Po= 
]itik unter Anderem: ,,Hinsiehtlich der Aussetzung und Auferziehung 
der C, eborenen sei Gesetz: kein verkriippeltes aufzuerziehen, dagegen 
um der Menge der Kinder willen, wenn die Satzung der Sitten gegen 
eine solehe ist, kein geborenes auszusetzen. Denn d a n n i s t  ja die 
Anzahl der zu erzeugenden Kinder bestimmt. Kommt es abet vor, 
dass sich dariiber hinaus noch Eheleute" mit Erfolg beiwohnen, so 

ist, ehe  die Frucht noch Empfindung und Leben erh~ilt, die Abtrei- 

bung anzuwenden. I)enn was erlaubt und was nicht erlaubt ist, 
wird sigh nach Maassgabe der Empfindung und des Lebens bestim= 
men miissen." - -  Und in P l a t o n ' s  '~) Abhandlung yon den Ge- 
setzen (Bueh 5. w 740.) heisst kS: ,,Denn sowobl ein Hemmen der 
Fortpflanzung, wo ein ZustrSmen derselben S~att flndet, als umge- 

kehrt ein eifi'iges BefiJrdern zahh'eicher Geburten, durch Auszeich- 
mmgeu und Zurticksetzungen und Zurechtweism;gen, vermittelst zu- 

rechtweisender Reden Aelterer gegen Jiingere, verm6gen, sich dureh- 
kreuzend, das, wovon wit sprechen, zu bewirken. Zuletzt aber, 

wenn die griSsste Verlegenheit hinsichtlich de:~. Beibehaltens der Zahl 
yon fiinftansendundvierzig Wobnst~itten eintritt, wenn vermittelst 
gegenseiti6er Zuneigung tier zusammen L@enden ein maass-iiber- 

schreitender Ueberfluss an Biirgern entsteht und wit Mangel leiden, 
dann bleibt uns der alte, yon uns oft erw~ihnte Ausweg, yon Be- 
freundeten ausgehender Ansiedelung Bel'reundeter, bei denen es 

uns etwa zweck~n~issig erscheint." - -  P l a t o n  deutet auf die Frucht- 
Abtreibung und Kinder-Aussetzung bin, ohne sie z~l nennen. Man 

sieht aus allen Stellen der Alten, wo sie yon BeviJlkerungs-Politik 
handeln, dass sie stets ein Haupt-Gewicht darauf legen, die Bevi31- 
kerung in einer genau bestimmten Anzahl yon Individuen zu er- 

1o) A r i s t o t e l e s .  - -  h . a . O .  8 . 2 0 6 .  

11) Platon's  siimmtliche Werke. Uebersetzt yon Hieronymus Mfiller, mit 
Einleitungen begleitet yon Karl Steinhart .  Bd. Vl[. Abtheil. 2, [Leipzig, 1859. 
in 8~ S. 149u. flg. 
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halten; jede vermeintliche UebervSlkerung suchten sie durch polizei- 
liche Maassregela, dutch Frucht-Abtreibung u. s. w ,  zu verbliten. Bei 
den Thebanern war die Kinder-Ausselzung verboten ; A e l i a n  u s ~)  

meldet davon im zweiten Buche (Hauptstiick 7.) :  ,,Lex haec Theba- 
norton rectissime et humanissin~e posita est: Ne cui Thebano liceat 
infantem exponere, t~eque in solitudinem abjieere, capitis supplicio 
eonstituto. Verum si extrema mendieitate pater laboret,  sire mas 
fit, sive foemina infans, jr)bet lex eum statim a materno partu ad 
ma~istratum cure ipsis faseiis adferre: qui aeeeptnm alieui tradit 

levi pretio, cure quo pactum et conditiones i n t e r e r  ut bona fide 
infantem alat, et adultum servi vel servae loco habeat,  sic ut pro  
educationis mercede operas ejus accipiat." 

Aussetzung der Neugehorenen m~d Abtreibung tier Leibesfrucht 
hatten aher noch andere GrUb:de, als Verh[itung yon UebervSlk~'rung. 
Zun~.chst wollte mat~ starke und gesunde Me~)seben heranziehen, 

konnte also Kriippel und Elende nieht brauchen; P l u t a r c h  ~a) er- 
z~ihlt in der Lebens-Besehreibung des L y k u r g u s  unter ht~derem: 
,,Das geborene Kind zu erziehen, hatte der r a t e r  nicht Maeht, son- 
dern musste es glcieh nach tier Geburt an einen gewissen Ort 

bringen, weleher Lesche bless, we die versammcltcn Aeltesten der 
Ztinfte das Kind besichtigten. War es stark ut~d wohlgebildet, so 

befahlen sie, d a s s e s  auferzogen werden sollte, nnd wiesen dem- 
selben eines yon den neuntausend Loosen bei Sparta an: war es 
abe)" schwaeh und ungestaltet, so wurde es bei dem Bcrge Taygetus 
in ein tiefes Leeh geworfen, welches Apothetae hiess; als wenn 
ein Kind, das yon Natur weder Stiirke noeh gute Bildung bat, nieht 
fiir sieh selbst noeh fiir den Staat n[itzlich leben kiSnnte. Daher 

aueh die geborcnen Kinder nicbt im V%sser, sondern im Weine 
gebadet wurden, um die erste Probe mit ihrer Leibes-Beschaffenheit 
zu machen. Denn man sagt, dass dureh dieses Wein-Bad die epi- 
leptischen u~,d andere kr~nklicbe KSrper allm~ilolieh verzebrt wer- 

den, die gesunden abet  eine st~irkere und festere Leibes-Beschaffen- 
heit e r h a l t e t ) . "  - -  Es kommt mir immer vet ,  class L y k u r g  die 
Maassregel der Aussetzung zum geringsten Theil wegen Verminde- 

J~) A e l i a n i  variae bistoriae libri Xllll. Rerumpublicarum descriptiones ex Hera- 
elide. Cure latina interpretatione. (Francofurti ad Moenum). 1604. in k). 8 ~. p, 4~, 

In) P lutarch .  - -  A . a . O .  Bd . I .S .  195u. flg. 
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rung der Bevtilkerung, sondern meistens nur wegen Erzielung 
tiichtiger und gesunder Nachkommen in das Leben rief. 

Wie viel Gewicht auch die Gesetzgebsr der alten Griechen auf 
die Erhaltung einer bestimmten Anzahl yon Individuea in einem 
jeden Gemeil~wesen legten: auf eine gesunde, lebenskrfiftige and 
kriegstiichtigc Bev~lkcrung hislten sie doch grtissere Sliicke; dies 
wird ~iebt nor durch die Maassregsl der Vertilgu~g schwfichlieher, 
verkrtippeller oder sonst clender Neugeboreneu, sondsrn dutch die 
gauze iSffentliche and private Erziehong bewiesen, ganz besonders  

aber dutch die Gymnastik, welche in ganz Gfiechenland der eifrig- 
sten u~d umfangreichsten Pflege sich erfreute. ,,Die Ausbildung 
des Leibes," sagt J o h a n n  H e i n r i c h  K r a u s e ~ ) ,  iodem er yon 
dcr Erzishut~g der Spartaner handelt, ,,war ~u~t i~t jeder Hinsicht 
vorberrschend." Dean St~irke und Abhiirtung, Gswandtheit uad Aus- 
dauer bedurfte d e r  kfinftige Biirger niithiger, als geistige Bildung, 
obwohl disse mit der fortschrcitenden Kultur keineswegs ganz ver- 

schm',iht win'de. Es galt auch bier P t a t o n ' s  eeht hellenischer 

Aussprueb ,,zur kiirperliehen Ausbildung dient die Gymnastik, zur 
geistigen die M~Jsik," nod der hierin ausgesproehene Grundsatz war 
schon lunge vor P l a t o n  aueh zu Sparta in praktische Anwendnng 
gekommeu. Ktiust[iche Abrichtung war bier ebcnsowenig als rein 
athletische A~sbildung Ziel der Gymnastik. Sis sollts vielmehr die 
aatiirliehe Kraft steigern nnd erhalten, den Math wecken und be= 

b~bcn." - -  Nacb wclcher Richtung wit' auch blieken miigen, [iberall 
erscheit~t uns die Gymnastik nicht nur als eins der s~.icbtigsten hy- 
gieinischen, sondert~ aach als eine der bedeutendsten beviilkerungs- 
politischen Massregeln. 

Der grosse Gesetzgeber der Spartaner wusste sebr wohl, dass 
znr Erzeogung eines gesunden 8firgers gesunde Eltern gehtiren; 
aus diesem Grunde liess L y k u r ~ u s  auch alas weibliche Geschlecht 
tiichtig Gymnastik treiben, wie wit theils aus dem P l u t a r c h  wis- 
sen,  theils bei X e n o p h o n  ~s) lesen; der letztere meldet davon 
outer Anderem: , L y c t J r g u s  autem existimabat, vel ipsas ancillas 

14) Krause, ,l. H., Gesehicbte der Erziehuog, ties Un~erriehts und tier Bildung 
bei Griecl~en, Etruskern und B6mern. Halle 1851. in 8". S. 120 u. fig. 

1~) Xenophontis Opera graece et latine ex recettsione Eduardi W e l l s . . .  
eura Caroli Aug. Thieme. Bd. II. [Lipsiae, 1763. in 8~ p. 52fiu. flg. - -  
Lace&Jemoniorom respublica, l:l;Juptstiick I. $ 4, 
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ad vestem parandam suffieere: ingenuarum munus in primis e s s e  

ratus, procreare liberos. Itaque primum non minus foemineum 
sexum habere corporis exercitia jussit, quam masculum. Deinde, 
sieur viris inter se certamina cursus et roboris instituit, sic et iam 

lbeminis: quod statueret, ex utroque parente ,'obusto, etiam sobo- 
le~ robustiorem r~asei." ~ Als eine der Ursaeben der ausgedehnten 
gymnastischen Uebunger~ wurde, unter Anderem im siebenten Jahr- 
hunderte yon den griechischen Arzte P a u l o s  vot~ Aig ina  16) und 
zu Ende des vorigen JahrhtHldcrts yon J o h a n n  P e t e r  F r a n k ' 7 ) ,  
die M~issigung and Zurtickhaltung der geschlechtlichen Lust der 
,lCiugli~Jge angeseben. P a u l o s  A i g i n e t c s  bemerkt: , ,Vorumade-  
oitno quarto usql/e ad trcs annormn septenarios eonvorfit exercitium 
in disciplinis ot it~ philosophieis doctrinis instructio. Sed et cxer- 
citatioues plures assumere convenit, propter corporis robur: quo et 
anima et eorpore laborantcs ab [mpetu in venerem impediantur." 
Und Jot~ann P e t e r  F r a n k  fiih~'t an: ,,Die Absieht, dureh bestiin- 
dige Ueb~ng des Kiirpers den zu friihcn Ttqeb dcr Liebe yon dem 
J[inglingo zu et~tfernen and die Kr~ifto der Zeug~mg his in das 
mtinnliche Alter zu ersparen, war gewiss hier (bei den Spavtanern) 
der evste Grand zu so stre~]gen Gesotzeo. Es war dem weisen 
Bcgenlen gar wohl bekannt, dass in den vollbliitigen Jtingli~gs- 
Jahren ohrto Zerstrcuung des Gerutiths und besth~dige Verwendung 
des KSrpers eino so weiehliehe Empfindsamkeit sieh tier s~mmt- 
lichen Nerven bemeistex'o, and dass, bet einom zarteren I~aue der 
reizbareren Fiber, der Kitzcl unvermeidlich set, den die Wollust, 
die orstgeborene Tochter des Miissiggangs, rege machen wtirde." - -  
leh glaube, dass F r a n k  sehr im Rechte ist, da or don grieehisehen 
Gesetzgebern die Absicbt zusehreibt, vermittelst dcr Gymnastik auf 
Abkiihlung des gesehlochtlichen Feuers bei den jungen Bursehen 
hinzuwirken; die Erfahrung leh~'te zu allen Zeiten, wie Zeugungs- 
Ut~ttichtigkeit im Mannes-Alter aus iiberm~ssigem Geschlechts-Genusse 
im Jtinglings-Altor entsprang. Die Charaoterlosigkeit und das Siech- 

1r Paul i  A e g i n e t a e :  De re medica libri septem. Juno Cornar io  . . .  inter- 
prete. - Buch I. Hauptstiick 14. 

Medicae artis principes post Hippoeratem et 6alenum. (Edidit H e n r i c u s  
S t e p h a n u s . )  [Lutetiae Parisiorum,] 15fi7. in fol. p. 439. 

17) Frank,  J. P., System einer vollst/indigen medicinischen Polizey. Bd. Vl. [Fran- 
kenthal, 1792. in 8%] S. 131u. flg. 
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thum der zeitgen~ssischen Generationen leitet sich auch so vielfach 
vom Mangel der gymnastischen Uebungen her; und trachtet man 
auch jetzt das Turnen immer mehr zu heben und zu f'6rdern: man 
macht doch nur iiusserst dilettantische Versuche, so lange die Ge- 
sammt-Erziehung eine so unhygieinische, antig)-mnastische und ver- 
nunft-widrige ist. 

In seinem grossen Werke tiber die G~mnastik und Agonistik 
der Hellenen kommt J o h a n n  H e i n r i c h  K r a u s e  '8) auch darauf, 
den Gesammt-Zweck und die QueIlen der G~mnastik bei den Griechen 
zu beleuchten, und bemerkt da unter Anderem sehr treffend: ,,Als 
Gesamrnt-Zweck stellten sie ihrer G~mnastik an die Spitze harmo- 
nische Ausbildung aller Theile, Kriifte und Anlagen des Kiirpers, 
damit er dem geiste dienen kiinne in jeglicher Weise. Aber nicht 
blos physische Ertiichtigu/)g, sondern auch geistige Erstarkung'sollte 
erstrebt werden, gesonnenheit, Muth und Entschlossenheit des Geistes, 
damit er den Leib zu beheri'schen und yon dessen Kriiften im e~t- 
scheidenden Augenblicke den besten Gebrauch zn machen vermiige. 
Nicht weniger sollte die Gymnastik dem Geiste eine Quelle lebens- 
froher Muntcrkeit und thatlus)iger Regsan~keit tiberhaupt werden . . .  
Die Gymnastik sollte endlich, im Gegensatze zui" gesammlen geistigen 
Bildung, das sch0ne Gleichgewicht tier inneren Triebe hervorbringen, 
den wild hinausstrebenden einen Datum entgegenstellen, die schlum- 
mernden wecken, den Willen stiirken und diese St~irke zum Bewusst- 
sein bringen, das heisst tiberhaupt in der inneren Welt des heran- 
wachsenden jungen Mannes Eintracht und Harmonie schaffen." - -  
Wie ungemein praktisch die Griechen waren, ersieht man aus jeder 
ihrer Maassnahmen; ga'nz besonders aber geht dies aus der Ent- 
wickelung ihrer Gymnastik hervor. Und indem sie die Harmonie 
der geistigen Thiltigkeiten mit den ktirperlichen Kriiften herstellten, 
konutcn sie auch die h@hste Stufc der Civilisation erreichen und 
anderen V~ilkern des Alterthums als leuchtender Stern vorangehen. 
Die Wiederherstellung der alten G~mnastik, fii~' die nicht erst seit 
dem Turn-Vater J ahn ,  sondern seit Jahrhunderten yon medicinischen 
Schriftstellern geklimpft wird, hleibt immer eine der gri)ssten und 

Is) K r a u s e ,  J. H., Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus den Schrift- 
und Bildwerken des Alterthums wissenschaftlich dargestellt .~ .  Leipzig, 18~1|. 
in 8 ~. B d . l . S .  4u. flg. 
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bedeutendsten allgemein hygieinischen und bevlflkerungs-politischen 
Maassnahmen; wit mtissen sic von ganzem Herzen wtinschen. 

Warum die Gymnastik gerade bei den Griechen so sehr im 
Schwunge war und bei anderen Vi~lkern des Alterthums zurticktrat, 
mag wohl zum griissten Theile in besonderen Verhtiltnissen des 
Landes und des Himmels von Griechenland seinen Grund haben. 
K r a u s e  denkt dartiber also: ,Der schtine und heitere Himmel fiber 
Hellas, die milde, erquickende Luft und das yore Meet' umgtivtete, 
dm'ch wundervollen Wechsel mannigfacher Berge und Th~iler, an- 
muthiger Ebenen und schtin s i ch  windender Flfisse des Menschen 
Herz erfreucnde Land, mit so vielen kleinen und doch kr~iftigen 
Staaten, mussten neben der eigenthiimlichen Entwickelung ihrer 
politischen Geschichte und Kultur in jeglicher Weise ein tYeies, he- 
wegliches Leben der Bewohner wecken, ftirdern und niihven. Da- 
her wurde die an dem echten Hellenen stets sich offenbarende 
Eutrapelie, womit er im Verkehr des Lebens ersehien und rtistig 
und thatlustig fiber Land und Meer als freier Biirger lind Krieger 
sich bewegte, ihm ganz zur andeven Natur. Aber soleh' eine frische 
Lebendigkeit des hellenischen Sinnes und Lebens, welche in des 
stattlichen, freien Mannes freie Kraft-Aensserung einen wichtigen 
Thcil seiner Bestimmung, Bedeutung und Writ'de stellte, musste 
schon friih zu ktirperlichen Uebungen fiihren, welche anlhngs ein- 
facb, ohne ,,bestimmten Plan und taktische Regel, bald den Grund 
zu einer eigenthtitnliehen, dauernden nationalen Knnst legten." 
Die natfirliehen Verhiiltnisse des griechischen Landes waren ganz 
geeignet, den Muth und die Kraft des Menschen zu st~irken, das 
Geftihl eigener Wiirde zu erh(ihen, und Selbstlindigkeit zu erzeugen. 
Dies Alles trligt den Keim jener umfassenden Leibes-Uebung, welche 
bei keinem anderen Volke der Welt angetroffen werden konnte. 
Sehr trefflich hat H e i n r i c h  T h o m a s  B u c k l e  ~) in seiner Ge- 
sehichte der Civilisation in England den Einfluss der Natur Grieehen- 
lands mit jenem yon ladiens Natur auf den Menschen verglichen und 
in richtiger Weise die Wivkung erkannt und gewtirdigt, welehe die 
Momente dev Aussenwelt auf die gesammte Entwiekelung in der 
Kultur iibten. ,,Die umgebenden Natur-Erseheinungen in Indien," 

19) B u c k l e ,  H. Th., Geschichte der Civilisation in England . . . .  Von h. Ruge. 
Leipzig u. Heidelberg~ 1860--1861.  in 8". Bd. I. hbtheil. 1. S. 119 u. fig. 
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sagt e r d a  untevAnderem, ,waren geeignet, Furcht einzufl(issen, in 
Griechenland Vertrauen zu erregen. In Indien wurde der Meusch 
eingeschiichtert~ in Griechenland ermuthigt .  In Indien waren Hin- 
dernisse aller Art so zahh'eich, so beunrnhige~zd und anscheincnd 
so unerkl~iJqich, class die Schwierigkeiten des Lebens nur dutch be- 
stiindige Anrufimg einev umnittelbaren Einwirkung iibernattirlicher 

Kr:dfte geliist werden kom~ten. Da diese nun jenseit des Gebictes 
des Verstandes lagen, so wi~rde die Phantasie unaufhiirlich zu Hiilfe 
gerufcn, um sie zu studiren; die Phantasie selbst wurde tibermlissig 

angestrengt,  ihre Thiiti~keit w~n'de gefiihrlich, sie gewann Raum 
auf dem Gebiet des Verstandes und alas (;leichgewicht des Geistes 

war gcst~irt. In Grieehenland batten entgegengesetzte Umstiinde 
einen entgegengesetzteJ~ Erfolg. Hier war die Natur weniger ge- 
flihrlich, weniger zudringlich und weniger geheimnissvoll als in ln- 
d i e n .  In Grieehenland war felglieh der mensehliche Geist weniger 
erschreekt und weniger aber~.lhnbisch; natihqiehe Ursach,~n wurden 
allmlihlich studirt; so wurde zuerst eine Naturwissenschaft mfglich, 
und tier Mensch suchte, wie er allmiihlich zorn Gefiil~l seiner Kraft 

erwachte, die Begebenheiten mit einer Ktihnheit zu erforsehen, die 
man in den Lhndern nicht erwarten konute,  wo der Druek tier Na, 

tur seine Unabh~ingigkeit gef~ihrdete und ihm Gedanken eingab, mit 
denen die Wissenschaft unvertr~iglich ist." Und ferner: , S o  halle 

in Grieehenland Alles eine Riehtung darauf, die Wtirde des Men- 

schen zu erhi~hen, ~.lnd in Indien, sie herabzudriicken. Mit einem 
Wort ,  die Griechcn batten mehr Aehtung vor der mensehlichen, 

die ttindus vor tibermenschlicher Kraft. Die ersten batten es mehr 

mit dem Bekannten und Erreichbaren, die letzteren mehr mit dem 
Unbekannten und Geheinmissvollen zu Ihun. Die Phan|asie, wetehe 
die Hindus, well sie yon dem Glanz und der Majest~it der Natur 
unterdri]ekt watch, nie zu tiberwachen suchten, verlor auf der kleinen 
Halbinsel yon Alt-Grieehenland durch die Gieiehheit der Vernunft 

mit ihr das Uebergewicht. In Griechenland war zum ersten Male 
in der Weltgesehichte die Phantasie einigermaassen vom Verstande 
gemiissigt und beschrlinkt. Nieht dass ihre Stlirke vermindevt oder 

ihre Lebens-Kraft geschw~eht worden, sie wnrde nut geblindigt 

und gezlihmt, ihre Auswtiehse wurden gehemmt, ihre Thorheiten 
geztichtigt." - - U n d  so sehen wit wieder, wie nngemein bedeutend 
die Natur auf den Menschen wirkt und ihn entweder befiihigt, die 
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gri~sste Harmonie ktirperlicher und geistiger Ausbildung zu erreichen, 
oder zum Sklaven seiner Einbildungs-Kraft maeht und ibm jeden 

hi~heren Aufsehwung verleidet. In der physischen Besonderheit 
Griechenlands also wird man vorzugsweise und zunliehst die Haupt- 
Quelle helleniscber Gymnastik zu suchen haben. 

Die gymnastisehe Gesammt-Erziehung wurde  yon den alten 
Griechen als einer der gewi(.btigsten Theile der (iffentlichen und 

privaten Hygieine. betracHet. Die Beziehungen der gymnastiscben 
zur heilenden Kunst und zur eigentlichen Hygieine diirlten aus fol- 
genden Wortcu des G a l e n o s ~ ~  die in seiner Abhandlung, ob die 
Lehre yon der Erhaltung der Gesundheit zur Mediein oder zur 

Gymnastik gehSre, im seehsten Hauptstlieke vorkommen, deutlich 
werden: ,,Medicae namque arti sanitatis creationem, non servatio- 

nero custodiamque, gymnasticae vero bonum habitum finem esse 
statuentibus, alia rnrsum diftieultas non exigua ultra praedictas ex- 
orietur. Cogetur enim, puto, aliquis, quemadmodnm sanitatis ita 
et boni l~abitus artem unam servatrieem, alterain opificem consti- 
tuere. Id si fuerit, duas alias artes necessario disqniremus, unam 

a medicina diversam sanitatis conservatricem, alteram a gymnastiea 
boni habitus custodem. Quumque duplex sit bonus habitus, ut 

alibi ostensum est, ut,'ius ipsorum gymnastiea effeetrix erit, distin- 
guere admodum diflicile fuerit, num quid naturalis, an athletici boni 
habitus. Nonne jam constat, et duas alias nobis artes quaerendas 

esse? Atque ita nmncs sex mJmero fuerint, tres tinium effectrices, 
tresque servatriees; lribus enim finibus positis, sanitate, bono ha- 

bitu naturali, bono habitu athletico, ad tantum numerum artes as- 
eendere neeesse est. Verum enimvero, qnum divcrsis artibus 
opus sit, eo quod boni habitus inter se e t a  sanitate differant, ita 
et gemina sanitas quum sit, una secundum habitum, altera secun- 

dum affeetionem appellata, geminas et artes esse necesse fuerit; 
neque enim plus sanitatem seeundum habitum, minus sanitatem 
secundum affeetionem bonus habitus excellit." - -  Das Verh~ltniss 
der Hygieine znr Leibes-Uebung ~'ar also ein sehr inniges; und 
iiberlegt man, wie sehr die Gymnastik mit dem ganzen Leben der 
allen Griechen verwaehsen war, so bekommt man bald einen rich- 

2o) C laud i i  Galen i  Opera omnia. Editionem curavit Carolus  Got t lob  Kiihn. 
Bd. V. [Lipsiae, 1823. in 8".] p. 813 u. fig. 
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tigen Begriff von tier Bedeutung der Gesundbeitspflege in den Staa- 
ten yon Hellas. 

H i e r o n ? m u s  M e r c u r i a l i s ~ ' ) ,  der im sechszehnten Jahr- 
bundert lebte, kommt in seinem ber(ihm~en Boche yon der gym_ 
nastischen Kunst der Alten in der a~tsfiihrlichsten Weise ant' alle 

A r t e n d e r  Leibes-Uebung zu spret'hen, und weist genau die Bezie- 
hungen derselben zur P~idagogik, Hygieine und Medicin naeb.  Fiir 

einen Jeden, der mit griindlicberen Studien des fraglicben Gegen- 
standes sich befassen muss, ist die Schrift des M e r e u r i a l i s  un- 
e n t b e h r l i e h . -  P e t e r  Faber2~) ,  dessen Leben und Wirken gleich- 

fhtls in dos seehszebnte Jahrhundert fiillt, bat, wie M e r c u r i a l i s  
(dessen Vorglinger er ist), mit einer ausserordentlicben Gelehrsam- 
keit die Gym,~astik u,~d Agonistik der Alten behandelt,  und sein 
Buch kann bei Forschungen ebensowenig vermisst werden, als dos 

des ilalienischen Arztes. - -  In beiden Werken spielt natiirlieh die 
gymnastiscbe Kunst der Grieehen die vorziiglichst e Rollc. 

lm vorigen Jabrbunderte erschien im ersten Bande tier C,e- 

sehichte der Akademie der lnscliriften etc. eine Abhandlung yon 

B u r e t t e  tiber die Gymnastik der Alten"3). Ueber die Entstehung 
der versehiedenen Arten der g?mnastischen Uebur)g spricbt er also 
sieh aus: ,,Les hommes, en cultivant la force et l'agilit6 de leur 

corps par divers exerciees, se sont propos6 diff@entes fins. D'abord 
ils ont eu en rue de pourvoir ~ leur sfiret6, et de se rendre plus 

propres aux fonctions de la guerre, en s'aceoutumant ~ tous les 
mouvemens qui peuvent 6tre de quelque utilit6 pour l'attaque ou 
pour la defense: et e'est ce qui a produit la Gytnnastique Militaire. 

Le soin qu'ils out pris de lettr sant6 l e s a  engag6 ~ la fortifier 
du secours des exercices les plus convenables, qu'ils ont assujettis 

eertaines lois, cotfform6ment aux avis, et aux d6eisions des M6- 
decins: et del~ est n6e la Gymnastique M6dicinale. L'amour du 

~l) M e r c u r i a l i s ,  It., De arte gymnastica libri sex: in quiMs exercitationum 
om]~ium vetustarum gener~t, 10ca, . . .  explicantur. Editio novissima, . . .  figuris 
authenticis C h r i s t o p h o r i  C o r i o l a n i  exornata. Amslelodami, ]r,7'~. in 4 o . 

23) F a b r i ,  P., hgoaisticon. Sire de re athletica ludisqne veterum gymnicis, mu- 

sicis, atqoe circensibus specilegiorum tractatus, . . .  Lugduni, 159~. in 4 ~ 
2a) Histoire de l'Acadfimie royale des Inscriptions et belles lettres, depuis son 

establissement, ]usqu'~ prdsent. Bd. I. [Paris, 1717. in 4". 3 M6moir~s de litte- 
rature tirez des regislres de l 'Academie. . ,  p. 213. 
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plaisir et surtout de celui qui est ins@arable des spectacles, joint  

au d6sir de donner  des preuves publiques de la force et de son 

adresse,  eu remportant  un prix propos(~, a mis en vogue une 

troisi~me esp~ce dc Gymnastique la plus fameuse de toutes, et qui 

est celle des Athletes. Cettc profession 6toit destin6e h instruire 

dans tous les excrcices, qui composoie~t les Jeux publics, certains 

sujets,  que leur inclination, et les qualit(~s avantageuses de leur 

corps en rendoient  plus capables." - -  Ich darf nicht vergesse~, 

anzumerken,  dass eine die griechische Gymnastik in einzelnen Thei- 

len betreffende inieressante Schrift im Jahre 1756 zu Ram van 

P a u l u s  M. P a c i a u d u s  ~ )  publieirt warden ,st. --- In ncuester  

Zeit ersehien ein Buch van O t t o  t l e i n r i c h  J a e g e r  ~5) fiber die 

Gymnastik der Hellenen,  worth neben vielen Deklamationen und 

mrnerischen Gemein-Pllitzen manches Treffliche und Klare gefunden 

werden kann;  es beruht ant' sehr grfindliehem Stud,urn dcr Alten 

und ist van Vaterlands-Liebe durehdrungen.  - -  

Der grosse H i p p o k r a t e s  '~) sagt in seinem l~uehe ,,de loeis 

it, homine"  in Betreff des Verhliltnisses der gymuastiscben Kut~st 

zur Medicin u~d der be,den zum gesunden und kranken Mensehen:  

,,Ars gymnast,ca et medici~)a inter se s~mt cot~t~'ariae. Gymnast, ca 

enim permutationes indt(cere non debet, seal medicina. Sano nam- 

que praeseutcm stature permutare  nihil prodest, sed a e g r o t o . " - ~  

L u d w i g  C h o u l a n t  ~7) bezeichnet (tie genannte Sehril't als nnecht 

und sprieht die Vermnthung aus, dass sie van Seh~lern des H i p -  

p o k r a t e s abgefasst set. 

So haben wit denn im Vorstcbenden die GyuJnaslik als eine 

der wichtigsten hygieinischen und bevSlkernngs-politischen Maass- 

regeln der alten Griechen kennen gelerr~t uud gesehen, in welcher 

Weise man das Verhalten der gymnastisehen K~mst zur Iteilkunde 

auffasste. Wir werden nun andere auf die Bewegung tier BevS1- 

2t) Paciavdi ,  P. M., De Athletarum Kvfl,(rz~l(~et in palaestra Graecorum co/n- 
mentariolum. Romae, 1756. in I4~ 

~) Jaeger ,  O. H., Die Gymnastik der Helienen in ihrem Ei~fluss nut's gesammte 
AItertlmm und ihrer Bedeutung fiir die deutsche Gegenwart. Esslingen, t850. in 8 '~. 

2~) tl i p p o k r a t i s e t  aliorum medicorum veterum reliquiae. Mandat u Academiae... 
edidit Franc iscus  Zachar ias  Ermerins.  Bd. ll. [Trajecti ad Bhenum. 
1862. in 4%] p. 4~3. --  De locis in ham,he. ~ 34. 

~7) Choulant ,  L,  Itandbuch der Biicherkunde fiir die ~iltere Medicin... Leipzig , 
1828~ in 8". S. 13. 
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kerung gerichtete Maassnahmen des hetlenischen Alterthums in das 
Auge fassen. 

Die attischen Gesetze - -  welche in der  yon S a m u e l  P e t i -  

tuskS) bewJrkte[t grieehisch-lateinisehen Ausgabe mir vorliegen - -  

stellen die Einweiberei auf: ,Unam tantum uxorem ducito. Unam 

uxorem legitimam, eamque civem, ducito." Der Gesetzgeber begriff 

den ausserordentlichen hygieinischen, moralischen und btirgerlichen 

Werth der Monogamie gegeniJber den Sch~iden, zu denen die Viel- 

weiberei ftihrt, sehr x~obl. Es war nicht irgend eine staatsweise 

Doctrin, die ihtJ bewog, die Einweiberei aufzustellen; sondern er liess 
sich dutch die Ueberzeugung leiten, dass jede normale Bev?ilkerungs- 

Bewegut)g auf  physiseh-sittliche Harmonie der Zcugenden sich g r t in -  

den mtisse, und eine solche Zusammenst immung niemals dutch Viel- 

weiberei bewirkt werden k~inne.  Die Erziehtmg, das gewichtigste 

aller Momeute im aiten llellas, wird durch Pol~gamie sehr nach- 

theilig beeinflusst; trod auch dieser Umstand moehte fiir die Dik- 

t i rung der Einweiberei maassgel)eud sein. Bei [ l e r o d o t  ~9) und 

bei l ) i o d o r  y o n  S i c i l i e n  3o) wird je eill Fall yon Bigamie erz~ihlt; 

es sind dies Ausnahmen, die nirgends welter sich wiederholen; sie 

werden nu t  tier Erzielung yon Nachkommen wegen unternommen.  

H e r o d o t  e r z i i h l t :  , , . . . D e n n  A n a x a n d r i d e s  (in Sparta) hatte 

seiner Schwester Toehter zttr  Ehe, yon der er, so sehr er sic liebte, 

denn doch keine Kinder bekam. Die Vorsteher liessen ihn des- 

wegetl vor sich kommen und spraehen zu ibm:  Wetm du nicht 
selbst l'iit' dein Bestes sorgst, so ktinnen wir doch nicht gleichgtiltig 

hierbei sein, dass das Geschlecht des E u r i s t h e u s  zu Orunde ge- 

hen sollte. Lass' also deine Gemahlin,  welche dir keinen Erben 

gebiert, yon dir und heirathe eine anderc. HierdLwch wirst du den 
Spartanern eine gt'osse Ge/'iilligkeit erweisen. Er gab ihnen aber 

zur Antwort, dass er dies tdcht thtm werde: der Ratb, den sie ihm 

2s) Leges Atticae Sam. Pet i tus  colleglt, digessit~ et iibro commentarin fllustravit. 
Parisiis, IG35. in fol. p. 35 u. fig. - -  BuchVl. Titel 1. 

~9) Herodoti Halicarnassei, Historiarum libri IX, . . .  cum VaIlae interpret, la- 
tina Historiarum Herodoti,  ab Hear. S tephann  recognita et spicilegio Frid. 
Sylburgii. Francofurti, Ill08. in fol. p. 302 u. flg. - -  BuchV. Hauptst/ick 39 u. fig. 

no) Diodor's yon Sic i l ien ,  Bibliothek der Geschichte. A. d. Griech. fibers, yon 
F. h. Stroth (u. J .F.S.  Kaltwasser). Frankfurta. M. 1787--1787. in8 +'. 
Bd. lll. S. 4?gu. f ig . - -  BachXIV. llauptst/ick 44 u. 45. 
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ertheilten, sei nicht billig, indem sic ihn anmabnten ,  die 6emahlin,  

welche ganz unschuldig wiire und ihn mit Nichts beleidigte, zu ver- 

stossen und eine andere zu hcirathen:  er kSnne ihnen hicriu nicht 

Folge leistcn. - -  Die Vorsteher und Acltesten berathschlagten dar~mf 

Zusammen und liessen dem A n a x a n d r i d e s  sagen: Well wir sehcn, 

(lass du eine so gl.osse Liet)e zu deiner Gemahlin hast,  so wi&.r- 

setze dich zum wenigsten einem andm.en Voeschlage nicht,  damit 

nicht die Spartaner zu eincm Entschlusse a~getrieben werden,  der 

dir sehr empfindlich sein d~irfte. ~u verlangen nicht,  dass du 

deine gegenw~it'tige Gemahlin yon die stossen sollst;  sonderrt fiihre 

dieh kiinftig cbcnso gegen sic aut, wie du bishcr gethan hast. Hei- 

rathe abet  noch einc andere ncben ihr ,  die fcuehtbar is(. Dieses 

liess sich A ~ , a x a n d r i d e s  g e f a l l e n . . . "  - -  Uad D i o d o r  sagt 

yore D i o n y s i u s  (396 vet" Ctw. G.) nnter A~)derem: , , . . .  heirathete 

D i o n ~ y s i u s  die 1 )o r i s ,  cinc Toehter yon X e n e t u s ,  de;  damais 

der ber~ihmteste unteJ' seinen Mitb(irgcrn w a r . . . .  I!eberdics hei- 

rathete er auch A r i s t o  m a c h e ,  die vornehmste S ,yrakusane l ' in , . . . "  

- -  So welt die Zeugnisse dec' ahen Gricehen yon dcr Zweiweiberei. 

Die Historie yon der Doppelheira~h des D i o n y s i u s  m'ziihlt auch 

A e l i a n u s  a~) im dreizetmten Buche (Hauptstiiek 10.). Man kann, 

was die Zeit betrifft, in weleher A n a x a n d r i d c s  und D i o n ) : s i u s  

lebten,  die Bigamie nu t  eine bevSlkemmgs-politische Maassregel in 

Binsieht de| '  Forlpflanzm)g ~on Oespoten-GesctAechter~ tmnnen. 

Ocfte~,s wiede~'holt es sich i~ dcr Gcschichte, dass na(:h grossen 

Wclt-Scuchen,  ~elche u~)gchcuct'e Liicken in (lie 8ev~ilkerat~gen 

reissen, Veeordnungen e~'scheinen, dureh wclchc Bigamie oder auch 

Polygamic legalisirt wird. So z. B. lassie - -  wie ieh bei A l f r e d  

M i c h i c l s  ~') t i m e  - -  am 15. Februar 1650 zu Niirnberg der 

at) Aelianus. -- Afa. O. S. 365u. flg. 
a~) Michiels ,  A., (;eheime Geschichte der Oesterreichischen I~egierung seit Fer- 

dinand 11. his auf unsere Zeit. lleutsche Ausgabe. Golly% 1863. in 8", S .  1 2 0  u.  fig. 

Folgendes ist der Wortlaut des Beschh~sses: Artikel 1, Zehn 3ahre lang, 
yon diesem Tage an gerechnet, ist es verboten~ ifl den Kl(istern Miinner aut'zu- 
nehmen, die noch r~ieht seehszig lahre air si~d. Rr{. ~. Rile Prics~er und 
Pfarrer, die nieht zu einem M6nchs-Onten oder einem Rapitel gehiiren, sind 
,eerpfliehlet~ unverziiglieh zu heirathem Art. 3. Jedem Manne ist es geslattet, 
zwei Frauen zu heirathen. Den Miinnern ist einzusehfirfen und yon tier Kanzel 
hiiufig in Erinnerung zu bringe% dass sie~ wenn das gesehiek zweier Personen 
an das ihrige geku{ipft ist, sich ihrerseits kiug und schonend b('nehmen, fiir 
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fr[inkis@e Landtag den Beschluss, dass Zweiweiberei nun fitr zehn 
Jahre lang gestattet sein sollte, um die durch die Gr~uel des dreissig- 
jiihrigen Krieges entstandenen enormen Verluste an Menschen 
einigermaassen zu ersctzen. 

Nachdem die beriichtigte pestartige Sellche Athen verheert 
hatte, erschien ein Gesetz, welches die Ehelichung zweier Frauen 
erlaubte, urn den Ausfall der BeviJlkerung zu erg~nzen 83). 

h n m e r k u n g .  Die Zahl der Sklaven, welche im l)urchschnitte auf jedes 

attische Hauswesen kamen, bereehnet J o h a n n  F r i e d r i e h  R e i t e m e i e r  (Ge- 
sehiehte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland. Berlin, 
1789. in 80 . S. 98) atff nich| viel mehr als zehn: ,Da Attika allezeit zwisehen 
zwanzig- und dreissigtansend Bfirger oder Familien, und an zehntausend Ausl~inder 
als Sehutzverwandte besass, so wiirden von den vierhunderttausend Sklaven, die 
5ffentlichen davon abgezogen, nicht viel mehr als zehn auf jedes Haus oder Familie 

zu  rechnefl sein." - -  
J o h a n n e s  P o t t e r u s  (hrchaeologia graeca, sire veterum Graecorum, prae- 

eipue veto Atheniensium, ritus civiles, . . .  Editio altera . . .  Venetiis, 1734. in 4 ~ 
Bd. i l  p. 214) bemerkt iiber die u der alten Griechen unter Anderem: 
,Polygamis apud Graecos vulgo prohibita; . . . . . .  tantummodo urgente quadam 
necessitate, ut quando viri in bello aliisve cladibus perierant, ipsis concedebatur 

ut plures uxores ducerent;" . . . . . .  
Betreft'end die 6~mnastik in ihrer allgemeinen Bedeutung, citir't F r i e d r i e h  

C r a m e r  (Geschichte der Erziehung und des Unterrichts im hlterthume. Elberfeld~ 
'1932--183g. in go. Bd. li. S. 719 u. flg.~ die sehiine Stelle aus dem L u e i a n u s :  
,Diese gymnastisehen Uebungen fiaden nicht allein der Kampf-Spiele und der 
Sieges-Peeise wegen Start, sondern wegen des allgemeinen Beslen. Denn es han- 
delt sich um einen Kranz, der die ganze Gliickseligkeit der Sterblichen in sieh 
hegreift, nehmlicl~ die Freiheit des Einzelnen~ urn die gemeinsame des ganzen u 
terlandes, um Wbhlstand, Ruhm, frohen Feslgenuss und Sieherheit der AngehSrigen, 
kurz, um das Sch6nste ~on .~[tem, was wit" ';on den G6ttern erbitten kiinnen. 

Alles dies ist in einem Kranze zusammen geflochten." 

2. 
Aus den Berichten tier Alten hat A l e x a n d e r  M o r e a u  de 

J onn~s~)  eine Tafel zusammengestellt, wonaeh es mit tier Zahl 

die Bed/irfnisse ihrer Frauen sorgen und solche Maassregeln treffen miissen, 
dass zwischen denselben kein Hass en/stebt. 

su) A t h e n a e i ,  Deipnosophis/arum ]ibri XV. l s a a c u s  C a s a u b o n u s  recensuit, . . .  
Additaest J a c o b i D a l e c h a m p i i  . . .  latina interpretatio, . . .  Basileae, 1597. 

in fol. p. 556. - -  Buch 13. 
~) Moreau  de J o n n ~ s ,  A., Sta!istique des peuples de l'antiquitd. Paris, 1851. 

in 8% Bd. ll. p. 363u.  flg. 
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der Biirger und mit der Gesammt-BevS]kerung im riimisehen Reiche 
also sieh verhielt: Im Jahre 185. naeh Erbauung der Stadt hatte 
alas Gebiet.84,000 Btirger und der Stand der ganzen" BevSlkerung 
belief sich auf 420,000 Seelen; das war unter der Regentsehaft 
des Ktinigs S e r v i u s  Tu l l ius .  Anno 410. post urbem conditam 
gab es S00,000 Einwohner, davon 160,000 Btirger. Neunundachtzig 
Jahre sp~iter ziihlte man 297,797 Btirger und 1,485,000 Einwohner 
insgesammt. Wiihrend des zweiten punischen Krieges (545.) be- 
trug die Zahl der Einwohner 1,185,000, davon Btirgcr 237,108; 
vor dem dritten punischen Kriege (594.) aber stand die Gesammt- 
Beviilkerung auf 1,641,000 Seelen, woven Biirger watch 328,314. 
Zur Zeit des Todes yon Sc ip io  dem Afiqkaner (629.) zlihlte man 
390,736 Btirger und 1,953,000 Einwohner allesammt. Im Jahre 
683. gab es in" Rom 2,250,000 KOpfe, davon 450,000 B(irger. 
Als das Kaiserthum ercichtet wurde (725.), hatte das riimisehe 
Reich 20,820,000 Bew01mer, davon 4,164,000 Biirger, und aeht- 
undvierzig Jahre nach Cl~risti  Geburt 34,720,000 Bewoh~er, yon 
denen 6,944,000 Btirger waren. 

Die mannigfachen Sehicksale des rbmischen Welt-Reiches be -  
wirkten nieht unbedeutende Schwankungen in seiner Einwohner- 
Zahl. Moreau  de J onn~ s  nimmt an, dass die Bcv5lkerung sieh 
vermehrte: 1) dureh das nattirliehe Ueberwiegen der geburten im 
Vergleiehe zu den Todesfiillen; 2) dureh die freiwillige Einwande- 
rung yon  Naehbaren, welehen das Bprger-Rceht xerlie!~en wurde; 
3) dutch Einverleibung der Bewohner der verbtindeten oder der 
eroberten St~idte; 4) dureh eventuelle Zulassung der F~:eigelassenen 
zu den st~idtischen Zfinllen. Als Grande der Abnahme der Volks- 
Zahl fiihrt der nehmliche Statistiker an: das Ueberwiegen der Sterbe- 
f~ille im Vergleiche zu den Geburten wghi'end der best~indigen Kriege 
Rom's mit allen Vtilkern und besonders dureh die Btirger-:Kriege, 

w e l e h e  das Blur in StriSmen vergiessen maehten. In Summe seien 
w~ihrend vierundeinhalb Jahrhnnderten 312 Jahre der Znnahme und 
145 der Abnabme tier BeviJlkerung zu z~ihlen ; oder aueb: in jades 
dritte Jahr fiillt eine Volks-Verminde~ung, dutch diese oder jene 
Ursaehe bewirkt, und dies erkl:dre die aussero~flenll!ehe Langsam- 
keit in der Vei'mehrung des riSmisehen Volkes. 

Der KiJnig Se rv ius  Tu l l ius  soll die Volks-Z~hlungen einge- 
grch iv ,  f. p a t h o i .  Anat, kid. XLV. in'g, 3 u. 4,  29 
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fiihrt haben, T i t u s  L i v i u s  2) sagt im ersten Buche seiner Ge- 

schichte von diesem Kiinige: ,,Censure enim instituit, rein salu- 
berr imam lanto futuro imperio."  Und D i o n y s i u s  y o n  H a l i k a r -  

n a s s  3) bemerkt im vierten Bucbe seiner riimisehen Alterthiimer 

unter Anderem: . . . , , A d  hoc autem sacrificium, et ad istum con- 

ventum,  jussit omnes,  qui eundem pagum incolebant,  in singula 

capita certum numismatis  genus conferre;  sed aliud viros, aliud 

mulieres,  aliud impuberes. Quibus connumeratis  per sacrorum 

praesides apparebat, quis esset hominum humerus  per sexus et per 

aetates distinctus. Sed, ut L. P i s o  tradit in primo suormn anna-  
lium, quum vellet scire et quis esset numerus  urbanae multitudinis 

et eorum qui nascebantur ,  et eorum qui moricbantur,  et eorum 

qui in virorum numerum referebantur,  statuit quanti precii num-  

mum pro singulis cognafi inferre deberent in aerarium I l i t b y a e  

(quam Romani vocant J u n o n e m  L u c i n a m )  pro i i squi  nasceren- 

tur ;  et in aerarium V e n e r i s ,  quod in luco est, quam L i b i t i n a m  

nuncupant ,  pro iis qui morercntur ;  et in Juvcntutis ,  pro iis qui 

inter viros referri inciperent: unde dignosceve poterat quotannis et 

quis esset omnium civium numerus ,  et qui ex illis militari essent 

aetate. His constitutis, jussit omnes Romanos nomina dare, et sua 

bona censere pecuniae aestimatione, et jus ju randum legitimum inter-  

ponere ,  quo jurarent  vere et optima fide omnia sua bona censa 

esse; et nomina parentum ex quibus essent procreati adscribcre, et 

suae aetatis a n n u m  declarare, atque ipsarum quoque conjugum et 

l iberorum nomina scribere, addito et urbis |eco et regioois pago 

ubi singuli habitarent. Ei vero qui census non fnisset hanc poe- 

nam proposuil, ut bonis spoliaretur, et virgis caesus sub hasta ve- 

nirct;  atque lex ista diu apud t~omanos duravit." - -  Der dem S e r -  

v i u s  T u l l i u s  zugescbriebene Census, wenn aueb keine Volks-Z~h- 

lung im Sinne heutiger Wissensehaft, war doeh immerhin eine 

Maassnahme yon der gr(issten politischen Bedeutung,  eine Maass- 

nahme,  deren Impuls wir wohl gewiss es verdanken mtissen, dass 

~) T. Livii Patavini~ Historiarum libri qui supersunt omnes, cum integris Jo. 
Freinshemiisupplementis. PraemittitnrvitaaJacobo Phi l ippoTomasino 
conscripta... Biponti, 1784--86. in 8 ~ Bd.I.p. f i 3 . -  Buchl. Hauptstiick42. 

a) D i o n y s ii galicaraassensis Opera omnia, graece et latine. Cum annotationibus 
Henr ic i  S tephani ,  . . .  et Jo. Jac. Reiske. Lipsiae, 1774--1777. in 80 . 
Bd. II. p. 675 u. fig. - -  Buch IV. Hauptst/ick 15. 
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wit tiber kein Volk des Alterthums so genaue statistische Nachweise 
haben, als eben iiber dig R(imer. 

Es hat Ph.  E. H u s e h k e  4) tiber den zur Zeit der Geburt 
J e s u  C h r i s t i  gehaltenen Census eine besondere Sehrift verbffent- 
light; darin stellt er nnn die Frage: Ist es aus inneren Griinden 

naeh der damaligen Entwiekelung des r~imisehen Staates und Rei. 
ches wal~rseheinlich, dass A u gu  s t n s  einen Befehl, alle Theile des 

Retches zu eensiren, erlassen babe, und worin bestehL alas Eigen- 
thiimliehe und Einheitliehe dieses Census? - -  und gelangt zu fol- 
gendem Haupt-Ergebnisse seiner umfassenden Forsehungen: ,,Sehon 
J u l i u s  C t i s a r  seheint (lie Absieht gehabt zu habcn, eineu allge- 
meinen Reichs-Ce~]sus einzufiihren. Er ordnete wenigstens eine 

allgemeine Reichs-Vermessung an, welehe abet  erst unter A u g u st n s 
beendigt wurde. A u g u s t u s  sehonte in den Anf~ngen seines Prin- 

eipats m~ch hinsiehtlieh des Census noeh dig alten Einriehtungen 
der t~ept~blik, wona@ der mit dem Ll~strum verbundene und eigent- 
lieh so genannte Census sieh blos auf das r0misehe Volk bezog 

und die Provinzen nut insofern mit umfhsste, als dieselbeu hitJsieht- 
lieh des Bodens und tier daraus zu heziehenden Veetigalien (Ab- 
gaben) zum Eigenthume des rbmisehen Volkes gehtirten, wogegen 
der Census der Provineiaten ganz unabh~ingig yon dem des riimi- 

sehen Volkes nach Vorschrift und unter AuNieht dec Statthalter 
jeder Provinz krafl; ihrer Amts-Gewalt, in tier I{egel aber aueh alle 
f~inf Jahre gehalteu wurde. Im Jahre der Stadt 747 wurde J e s u s  
C h r i s t u s  geboren. Vier Jahre l?qiher hatte A u g u s t u s  vermiige 
seines Ober-Proeonsulats cinch allgemeinen lteiehs-Census angeordnet 

und zur Abhaltung desselbcn ausserhalb Italiens eine Commission 

van zwanzig M~innern ernannt oder  ernennen lassen, welehe all- 
m~hlieh in allen zum tleiche ,qehiJrigen L~indern das in ihre Hiinde 

gelegte Werk ausftihrte, w~illrend A u g u s t  u s selbst, wahrseheinlieh 
mit Zuziehung van zehn Gehiilfen, den Census der r~imisehen Bar- 

get besorgte und im Jahre 746 naeh Erbaunng der Stadt mit einem 

feierlieben Lustrum besehloss. Diese Thatsaebe i s t  nieht nut  dureh 
Naehriehten, welche sieh bet Sehrigstellern sp~terer Zeit erhalten 
haben, sondern aueh dm'eh innere Grtinde und selbst dutch dig 
unverwerfliehsten iilteren gesehiehts-Quellen bezeugt, und dieses ist 

4) Huschke, Ph. E., Ueber den zur Zeit der geburt Jesu Christi gehaltenen 
Census. Breslau~ 18i0. in 8". S 17, 58 u. fig. 

29* 
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der Census der ganzen bewohnten Erde, yon dem L u k a s  bet Ge- 
legenheit der Geburt C h r i s t i  redet. Als ein all~e~meiner Reiehs- 

Census ist er abet" nur in dem Stone zu denken, dass er krafI der- 

selben kaiserlichen Gewalt naeh Einent tiber das ganze Reich sich 
erstreckenden Plane als ein in sich zusammengehSriges Werk und 
im Ganzen auch zu derselben Zcit vorgenommen wurde, wogegen 
im Uebrigen' der Census des riJmischen Volkes in Italien und ebenso 

der einer jeden Provinz gesondert blieb und manche lokale Eigen- 
thtimlichkeiten behielt." - -  Die Stelle im zweitcn Hauptst(icke des 
Evangeliums yon L u k a s ,  welche anf den yon A u g u s t u s  angeord- 

neten Census sich bezicht, lautetS): ,,Es begab sich abet" zu der 
Zeit, dass ein Gebot yore Kaiser A u g u s t u s  ausging, dass alle Welt 

gesehlitzt wiirde. Und diese Sch~itzung war die allererste und ge- 
sehah zu der Zeit, da C y r e n i u s  Land-Pfleger in S)'rien war. Und 
Jedermann ging, dass er sieh sehiitzen liesse, ein Jeglieher in seine 
Stadt. " . . .  - -  

Andeutun~sweise muss hier bemerkt werden, dass in Betreff der 
Lebens-Dauer viele Beispiele eines sehr hohen Alters yon P li n i n s  6) 
verzeiehnet worden stud. 

Im Vorstehenden glaube ieh eine unSeren Zweeken geniigende 

kleit~e Uebersieht des allgemeinsten BrMilkerm~gs-Slandes zu ver- 

sehiedenen Zeiten des alten Born gegeben zu h~ben; es bleibt nut 
noeh iihrig, das Verh~tltniss der Freien zu den Sklaven kennen zu 

lernen. Die Zahl tier Sklaven w a r  dutch die besti~ndigen Kriege 
sehrvermehr!  worden. ,,La gnerre", sagt M o r e a u  de a o n n b s r ) ,  

, l ivrai t -aux Romains nne it~eroyable multitude d'eselaves. On r6- 
duisait h la servitude et l'on vendait eomme des t~tes de b(!tail, 
non-seulement les prisonniers faits sur le champ de bataille, mats 
encore les habitants de pays enva{lis: hommes, femmes et enfants." 

Wiihrei~d in den ersten Zeiten der Republik tier Sklaven nur sehr 
wenige gez~hlt wurden, gab es in der Kaiser-Zeit deren eine un- 
geheure Menge, die li'eilieh welt davon entt'ernt ist, genau sieh be- .  
stimmen zu lassen. Enter den Kaisern hielten vornehnie Riimer 
zuweilen mehrere tausend Sklavefi, wo ihre Vorfahren im AnNnge 

5) Evangelium L u c a e .  Hauptstiick I[. Vers 1, ?, 3. 
~) P t i n i u s .  Naturalis historia. Bach VII. Hauptstiick 49. - -  Edidit S i l l i g .  Bd. 11[. 

p. 50 u. fig. 
7) M o r e a u  de J o n n ~ s .  ~ A . a . O .  Bd. II. p .~ .06.  
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der Republik nur einen oder zwei gehalten batten. In den ersten 
Jahrhunderten nach der Erbauung der Stadt wurden die Sklaven 

yon den Freien in ganz bedentendem Maasse iiberwogen; in den 

Zeiten riimischer Ausartung aber war bald das Umgekehrte der Fall; 
denn wie wir z. B. bet P l i n i u s  s) lesen, batten angesehene Leute 

oft mehrere tausend Sklaven. 

Wir finden im r~imischen Alterthume mancherlei Maassregeln, 

welcbe darauf hinansliefen, die Beviilkerung zu vermehren. Nehmen 

wit den V a l e r i u s  M a x i m u s  ~) zur Hand, so lesen wit im neun- 

ten Haraptst(ick des zweiten Buches wie folgt: , , C a m i l l u s  et P o s t -  
h u m i u s  censores aera poenae nomine cos, qui ad senectutem cae- 

libes pervenera~t, in aerarium defer~'e jusserunt: iterum punici 

dignos, si quo modo de tam justa eonstitutione queri snnt ausi; 

cure in hunc modmn inereparentur: ,,Natura vobis, quemadmodum 
nascendi, ira gignendi legem scribit: parentesque vos alendo, nepo- 

turn nutriendorum debito (siquis est pudor) adligaverunt. Accedit 

his, quod etiam fc~rluna longam praestandi hujusce muneris advoca- 

tionem estis adsecuti; cure interim consumti sint aunt vestri, et 

mariti et patris nomine vacui. Ite igitur, et nodosam exsolvite sti- 

peru utilem posteritati numerosae." - -  Dass auf das chelose Leben 

Strafe und Verachtung gesetzt, die Erzeugung yon Nachkommen 

aber beg~instigt wurde, erkl~irt sieh leieht, wenn man erw~igt, wie 

viel Verlust an Mensehen dutch die bestlindigen Kriege Roms ver- 

ursaeht wurde. Die Lex Julia de maritandis ordinibns, noeh mehr 

aber die Lex Papia Poppaea de maritandis ordi~)ibus, war auf die 

gute Vermehrung der Bevi31kerungen bereebnet; doeh es konnten 

diese Verordnungen nicht den gewiinsehten Erfolg haben, well einer- 

sells die Sittenlosigkeit und andererseits die wirthschaftliebe Zerriit- 

tung Roms das Geschwtir der Ehelosigkeit erzeuglen und nlihrten. 

,,Bet dieser allgemeinen Zerr~ittung der Sitten und Gewohnheiten," 

sagt A d o l p h  B l a n q u i  der Aeltere~~ ,welehe his in die letzten 

s) C. Plinii Secundi, Naturalis historiae libri XXXVII. Recensuit et commen- 
tariis criticis indicibusque instruxit Julius Sil lig. Hamburgi et 6othae, 1851-- 
1858. in 8 o . Bd.V.p. l l ?u .  flg. - -  BuchXXXIll. Hauptstiick 10. 

a) Valerii Maximi, Factotum dictorumque memorabilium libri novem. Curante 
Joanne Petro Millero. Berolini, 1753. in 8% p. 49 u. fig. ~- Buch II. 
Hauptstiick 9. 

1o) Blanqui, A., Gescbichte der politischen Oekonomie in Edropa, yon dem Alter- 



454 

Zeiten der Republik zurtiekging, sah man in Rom und im ganzen 

Umfang des Reichs eine wahre VerschwSrung gegen die Ehe sich 

erheben. Jedermann fliichtete sich in die Ehelosigkeit, wie in ein 

den Sorgen und Lasten der Familie unzug[ingliehes Asyl, und mehr 

ats Ein Kaiser seit A u g u s t u s  sah sich geni~tbi~t, durch Edicte 

diese Manic zu verfolgen, welche aus anderen Griinden in der Zeit, 

in welcher wir leben, wieder erwacbt. Ein Censor tbrder/e ernst- 

lich die Biirger zur Ehc, wie zu einer patriotischen Frohne ant', 

u n d d e r  Staat bem~ichtigte sich dcr Ecbschaften, welche yon hart- 

nlickigen Hagestolzen hinterlassen worden waren. Alle RSmer wa- 

ten yon einem unbesiegharen Widerwillen gegen den Geist der 

Ordnung und Unternehmung, gegen Alles ergriffen, was Vorsorge 

oder Sparsamkeit erforderte. Die als Proletarier erscheinenden Ar- 

beiter fanden in den Sklaven-Arbeitern eine Mitwerbung, die um 

so furchtbarer war~ als diese Sklaven auf Kosten ihrer Herren er- 

n~ihrt wurden und folglich im Stande waren, den Lohn-Arbeitern 

zu schaden. Auch war die Zahl der Armen betr~ichtlich; sic lebten, 

in die engen und schmutzigen Winkel eingedriickt, den gr~isslicbsten 

Misshandlungen, den furchtbarsten Entbehrungen ausgesetzt." - -  
DasAlles sind Ursachen genug, die Ehelosigkeit zu vermehren, den 

Ausschweifungen und Lastern Thilren und Thore zu iiffnen; be- 

greiflich, dass alle gegen den Zustand des Coelibats erlassenen Ge- 

setze und Verordnungen ohne Wirknng bleiben mussten: gegen die 

Wurzcl des Uebels konnten sic ihrer Natur nach nicht gerichtet 

scin; sie sollten ja blos Symptome beseitigcn. Die Ehelosigkeit 
hat in der g~'iissten Mehrzahl der Fi~lle ihren Grund in schlechti~n 

wirthschaftlichen Verhiiltnissen: die Volkswirthschaft radikal bessern, 

heisst dem freiwilligen Coelibat den Boden entziehen und alle biirger- 

lichen Tugenden befestigen. 

Im sechsten Hauptstiicke des ersten Buches seiner Attischen 

N~ichte bringt A u l u s  G e l l i u s  ~) eine Stelle, welche fiir unsere 

gegenw~irtige Abhandlung grosses Interesse bietet; es hcisst daselbst: 

,Multis et eruditis viris audientibus legebatur oratio Mete l l i  Nu-  

thume bis auf unsereTage, . . .  iibersetzt, mitAnmerkungen versehen, . . .  von 
F. J. Buss. liarlsruhe 1840--1841. in 8% Bd.I. S.80u. flg. 

tl) Auli Getlii ,  Noctium Atticarum libri XX, sicut supersunt. Editio Gronoviana, 
praefatus est et excursus operi adjecit J. L. Conradi. Lipsiae, 1762. in 80 . 
Bd.l .p.  f4u. flg.; 191 u. flg. 
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m i d i c i ,  gravis ac diserti viri, quam in censura dixit ad populum 
de ducendis uxoribus, quum eum ad matrimonia capessenda adhor- 
taretur. In ea oratione ita scripture fuit: ,,Si sine uxore, Quirites, 

possemns esse, onmes ea molestia careremus: sed quoniam ita na- 
tura tradidit, ut nec cure illis satis commode, nec sine illis ullo 
modo vivi possit, saluti perpetnae potius, quam brevi voluptati 
consulendum." Videbatur quibusdam, M e t e l l u m  eensorem, cui 
consilium esset ad uxores ducendas populnm hortari, non oportuisse 

neque de molestia incommodisque perpetuis rei uxoriae eonfitet'i, 
neque adhortari magis esse, quam dissuadere absterrereque: sed 
contra in illud potius orationem debuisse sumi dicebant, ut et nul- 
las plerumque esse in matrimoniis molestias asseveraret, et si quae 
tamen accidere nonnHnquam viderentur, parvas et leves facilesque 
esse toleratu diceret; majoribusque eas emolumentis et volnptatibus 
oblittcrari: easdemque ipsas neque omnibus, neque naturae vitio, 
sed quorundam maritorum eulpa et injustitia evenire." Und im 
funfzehnten Hauptst~icke des zweiten Buches: , , . . .  Sed postquam 
suboles civitati necessaria visa est, et ad prolem populi frequen- 
taadam praemiis a[que invitamentis usus fnit: turn antelati quibus- 
dam in rebus, qui uxorem quique liberos haberent,  senioribus 
nequc liberos neque uxores habentibus. Sic capite septimo legis 
Juliae priori ex consulibus fasces sumcndi potestas fit, non qui 
pluris annos natus est, sed qui pluris liberos, quam eollega, ant 
in sua potestate habet, ant hello amisit. Sed si par utrique hume- 
rus liberorum est, maritus, aut qui in numero maritorum est, prae- 
fertur. Si vero ambo et mariti et patres totidem liberorum sunt, 

turn ille pristinus honos instauratur; et qui major natu est,  prior 
fasces sumit. Super his autem, qui ant caelibes ambo sunt~ aut 
parem numerum filiorum babent ,  ant mariti sunt et liberos non 

habent, nihil scripture in lege de aetate est" u. s. w. 
Wet" drei Kinder hatte, erf'reute sich mancher Vortheile: ,Die 

Privilegien Derjenigen, welche drei Kinder batten," fasst A l e x a n d e r  
A d a m  t~) die Ergebnisse seiner fleissigen Studien zusammen, , be - "  
standen darin, dass sie yon dem beschwerlichen Amt der Vormund- 

schaft  frei waren, bei Ertheilung tier Ehren-Aemter vorgezogen w u r -  

l~) Adam, A., Handbuch der rSmischen Alterthiimer. h. d. Engl . . . .  fibers, yon 
J. L. Meyer. Erlangen~ 1794--1796. in 8 o . Bd. I .S .  383u. fig. 
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den und  eine dreifache Por t ion  Getreide erhiel ten.  Diejenigen, 

welche im ehelosen  Stande l eb t en ,  konn ten  Niemand bee rben  - -  

au sgenommen  ihre  n~ichsten Anverwand ten  - -  weun  sie nicht  inner -  

h a l b  hunde r t  Tagen nach  dem Tode des Testators  sich verhei ra the ten ,  

und  auch kein ganzes Legat  e rha l t en . "  - -  Es mag  schon  sehr  

schl imm um die na t ional - i ikonomischen und  sit t l ichen Verhliltnisse 

e iner  Nation s tehen,  wenn  Dasjenige,  welches dem auch n u r  halb-  

wegs no rma len  Menschen am n~ichsten und  theuers ten  ist, die Ehe 

und  die Erzengung  yon Nachkommeu,  durch hesondere  Gesetze und  

Vero rdnungen  anbefohlen,  du tch  Maassregeln und  Kniffe wi inschens-  

wer th  gemacht  werden  muss!  Wir  bckommen  e inen  guten Begriff 

van den r~misehen Sitten=Zusllinden der  Kaiser-Zeit ,  wenn  wir 

un te r  Anderem einen Blick in e in ige  Theile der  neun t en  Satire des 

D e e i m u s  J u n i u s  J u v e n a l i s ' S )  werfen;  der  Dichter sagt da :  

Ellen, die locker geworden nnd nahe dem Bruche, die fast schon 
Waren gel/ist, bracht' oft ein Buhle yon Neuem zusammen. 
Wohin wendest du dich? Was nimmst du fiir Erstes und Letztes? 
C, ilt's denn nichts, Treuloser und Undankbarer, so gar niehts, 
Dass dir geboren die Tochter, der Sohu durch meine Bemiihang? 
Denn du erziehst sie dir gern, well nun in die Listen tier Mannheit 
Wahren Beweis du gesetzt. Hiing' auf vor die Thiiren die Krfinze, 
Schon bist Vatcr: wir gaben, womit du besch~imst die Verleumdung; 
Dein ward v/iterlieh Recht, dureh reich kannst Erbe du werden, 
Was dir vermacht~ empfangen, das liebe Verfallne behalten. 
Und viel Nutzen gesellt sich noch welter zu jenem Verfallnen, 
Wenn ich die Zahl, wenn drei ich erf/illt . . . . . . .  

Die Lex Papia Poppoea de mar i tandis  ord in ibus  wurde auf 

Ver langen des A u g u s t u s  yon den Consuln P a p i u s  und P o p -  

p a e u  s vorgesehtagen ~4); sie war n u r  eine Renovi rung  trod Erweite-  

r u n g  der  Lex Julia de mari tandis  ordinibus,  wie dies aus folgenden 

Stellen des T a c i t u s  '~) und  S u e t 0 n i u s ~ S ) ,  die wir aueh der  Ver- 

~s) Juvena l .  - -  Die Satiren des D. J u n i u s  Juvena l i s .  Lateiniseher Text mit 
metriseher Ueberselzung und Erl/iuterungen yon E. C. J. v o n S ieb o 1 d. Leipzig, 
1858. in 8 ~ . S . | 9 2 u .  flg. --  Satire IX. Vers 79u. flg. 

1~) Adam. - -  h. a. O. Bd. I .S .  382. 
15) C. Corne l i i  Tae i t i ,  Opera omnia. Ex reeensione Jo. August i  Ernes t i .  

Berolini, 1770. in 8% p. 55. Annalen. Bueh IlL w 25 u. fig. 
la) C. S u e t o n i i T r a n q u i l l i ,  VitaeXll. Imperatorum Erl/iutert yon J. H. Bremi. 

Zfirieh, 1800. in 8". p. 123 u. fig. - -  C. Julius Caesar Oetavianus Augustus .  
Hauptstiiek 34. 
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vollstlindigung der geschichtlichen Skizze wegen anfiihren, deutlich 
hervor~eht. T a c i t u s  merkt an im dritten Buche seiner Annalen: 

,Relatum deinde de moderanda Papia Poppoea, quam senior 

A u g u t u s ,  post Julias rogationes, incitandis coelibum poenis, et 

augendo aerario sanxerat: nec ideo conjugia et educationes liberorum 

frequentabantur, praevalida orbitate." Und ferner: Sexto derttum 

consulatu C a e s ar A u g u s t u s, potentiae securus, quae triumviratu 
jusserat, abolevit: deditque jura, quis pace et principe uteremur: 

acriora ex eo vincla, inditi custodes, et lege Papia Poppoca prae- 

miis inducti, ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut patens 

omnium populus vacantia teneret: sed altius p e n e t r a h a n t ; " . . . - -  

S u e t o n i u s  meldet yore A u g u s t u s :  ,,Leges retractavit, et quas- 

dam ex integro sanxit: ut sumptuarium, et de adulteriis et de pu- 

dicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus. Hanc quum aliquanto, 

quam caeteras, severius emendasset, prae tumultu recusantium per- 

ferre non potuit: nisi adempta demure lenitave parte poenarum, 

et vacatione triennii data auctisque praemiis. Sic quoque abolitio- 

nem ejus publico spectaculo pertinaciter postulante equite, accitos 
Germanici liberos, receptosque partita a d s e ,  partita in patris gre- 

mium, ostentavit: manu vultuque significans, ne gravareutur imitari 

juvenis exemplum. Quumque etiam, immaturitate sponsarum et 

matrimoniorum crebra mutatione; vim legis eludi sentiret, tempus 

sponsas habe~,di coartavit, divortiis modum imposuit." - -  

Wir haben schon mehrmals hervorgehoben, aus wcichcu Grtia- 

den die C, esetze und Verordnungen wider den ehelosen Zusland 

keinen Erfolg haben konntcn. Es hat L e o n h a r d  S c h m i t z ~ )  

nach C. B. N i e b u h r  die Lex Papia Poppoea d. m. o. als eine 

nothwendige Maassregel, abet yon geringem Nutzen, bczeichnet; 

Z u m p t  TM) indessen merkt an: ,Es  ist abet t~icht zu verschweigen, 

(lass die Lex Julia alas infamste Mittel der Chicane wurde, wie alle- 

real die Gesetzgebung, wenn sie die Stelle der Moralitiit ve r t r i t t . " - -  

1~) Niebuhr, B. G., BSmisehe Geschichte. Bd. \'. [s u. d. T.: l),Smisehe Gesehichte 
yon dem ersten pun~schen Kriege bis zum Tode Cons tant in ' s ,  . . .  nach 
Niebuhr's Vortriigen bearbeitet yon Leonhard Schmitz. A. d. Engl. 
fibers . . . .  "con Gustav Zeiss. Bd. lI.] Jena~ 1845. in8 ~'. S. 26t. 

Is) Zumpt~ Ueber den Stand der BevSlkerung und die Volksvermehrung im Alter- 
thum. - -  Philologische und historische Abhandlungen der Akademie der Wis- 
senschaften zu Berlin. Im Jahre 1840. Berlin, 1842. in 4 o . S. 42. 
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Der Ausfall der Bevlilkerung musste erg~inzt werden; denn eine 

fortw~ihrende Abnahme der Individuen stellte die Existenz d~s Staa- 

tes in Frage. 
I)a die R(imer stets Kriege ftihrten und deshalb immer darauf 

bedacht seiu mussteo, die Zahl der Menschen zu vermehren:  so 
r 

/inden wir bei ibnen keine Maassregeln, welebe auf die Verminde- 

rung des SLandes der Population hinausliefen. Das Recht des r a -  

ters, seine Kinder auszusetzen - -  wovon bei C i c e r o ' 9 ) ,  S u e t o -  

n i u s  2~ u. A. gehandelt wird - -  kann nicht als eine staatliche Ein- 

setzung zum Behufe der Volks-Verringerung betrachtet werden; da 

es j a ,  aus leieht begreifliehen Grt inden,  doeh nut' in sehr seltenen 

einzelnen Fiillen geiibt wurde. Wenn die :dltesten Gesetze Rom's 

den Eltern erlaubten, ihre missgestalteten Kinder zu tbdten, so kann 

man darin n u t  eine, freilieb verdammliche, Maassregel zur Veredelung 

der Gattung und keineswegs zur Beschriinkung der Zahl tier Indi- 
viduen erkennen. D i o n y s i u s  y o n  H a l i k a r n a s s  ~ )  spricht von 

j enem Gesetze, ftir dessert Urheber er den R o m u l u s  h~ilt, unter 

Auderem also (ira futffzehnten Hauptstiicke des zweiten Buches seiner 

rSmisehen Alterthiimer): , ,Primum quidem ejus colonis neeessitatem 

imposuit edueandi omnem virilem prolem e t e  filiabus primogenitas: 

et vetuit ne ullum Ibetum triennio minorem necarent ,  nisi infans 

aliquis mutilus aut prodigiosus statim in ipso partu editus fuisset. 

Nam non vctuit istiusmodi monstrosos partus a parentibus exponi, 

dummodo eos prius osteuderent quinque viciais proximis, si et ipsi 

id comprobarent ."  Yon dem Umfange der vliterlichen Gewalt han- 

delt D i o n y s i u s  v. H. im neunundsiebzigsten Hauptstiieke des 

aehten Buehes der riimischen Alterthiimer. 
Die Abtreibung der Leibes-Frueht war bei den RSmern nie- 

mals ein politisches Mittel zur Verringerung der Volks-Zabl; wean 

sie gleieh, zumal in den Zeiten der Entartung,  hliufig geiibt wurde. 

Man mag wohl nieht viel mehr Foetus getOdtet haben ,  als man es 

heutzutage, wo die aussereheliehe Sehwangersehaft ge~iehtet ist, thut ;  

19) M. Tul t i i  Ciceronis ,  Opera quae supersunt omnia et deperditorum frag- 
menta, . . .  edidit Jo. Casp. Orellius. Bd. IV. Abtlleil. 1. [Turici, 1828. 
in 8~ p. 559. - -  De legibus, llI. 8. 

2,)) Suetonius .  - -  A.a .O.p .  286. - -  C. Caesar Caligula. Hauptstiick 5. 
2t) Dionysius Halicarnassensis. - -  A. a. O. Bd. I. p. 266 u. fig. - -  Antiq. Rom. 

Buch II. Hauptstiick 15. - -  Und yon der v/iterlichen Gewalt: Bd. III. p. 1703. 
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und,  da keine ~iffentliche V e r o r d n u n g  die Abt rc ibung  onbefahl,  dieses 

Vergehcn  also ebenso pr iva ter  Natur  war,  wie heute  auch,  so muss  

ieh meine  Annahn~te festhal ten und  die TSdtung de r  F ruch t  im 

Mutterleibe a u s  der  Reihe  der  bevi i lkerungs-pol i t iscben Maassregeln 

der  Ri~mer streichen.  - -  Wir e n t n e h m e n  aus  den al ten Sehrift-  

s tel lern und Diehtern, dass man in Born in der  Kunst  des Frucht -  

Abt re ibens  sehr  bewander t  war ,  sehcn  abe t  aueb~ mit weleher  Ent-  

r t i s tung brave  Miinner gegen j e n e n  seh:dndlicheu Gebraueh zu Felde 

zogen. P u b l i u s  O v i d i u s  N a s o  ~ )  gedenkt  der  C, efahr, mit  wel- 

cher die l~:ntferntmg des Foetus fiir die Schwangere  v e r b u n d e n  ist:  

Hnc neque in Armeniis tigres fecere latebris: 
Perdere nec foetus ausa leaena suns. 
At t ene r ae  f a c i u n t ,  sed non impune ,  puellae. 
Saepe,  suns u te ro  quae neea t ,  ipsa perit .  

Und J uv  e n a 1 ~3) geisselt seine Zei tgenossen : 

Tantum aries hujus, tantum medicamirm possunt 
Quae steriles facit atque homines in ventre necandos 
Condueit. (:;nude, infelix, atque ipse bibendum 
Porrige, qnidquid erit; nam si distendere relict 
Et vexare nterum pueris salientibus, esses 
Aethiopis fortasse pater; mox decolor heres 
lmpleret tabulas~ numquam tibi mane videndus. 

Bass in j enen  Zeiten die Vrucbt-TSdtung,  wenigs tens  in den 

sogenann ten  besseren  St~inden you Rom,  sehr  h~iufig vollzogen 

wurde ,  gcht  aueh aus einer  Stelle des L. A n n a e u s  S e n e c a  ~ )  

hervor ,  wo er seine Mutter H e l v i a  als sel tene Ausnahme gleichsam 

hins te l l t ;  S e n e c a  sagt zur  H e l v i a  unter  Andereu l :  , ,  . . Nunquam 

te faecunditatis tuae ,  quasi exprobra re t  ae ta tem,  pudui t :  n u n q u a m  

more  a l i a rum,  quibus  omt~is comntendat io  ex forma pet i tur ,  tu-  

mescen tem uterum abscondist i ,  quasi indecens  onus ;  nec intra viscera 

tua eonceptas spes l iberorum e l i s i s t i . . . "  - -  Glilck| ieher Weise 

23) Publ i i  Ovidii Nason i s  Opera ad optimas editiones collata . . .  Biponti, 
1783. in 8 ('. Bd. I. p. 193. - -  Amorum liber IL Elegia 14. 

:a) Juvenal .  - -  SatireVl., Vers 595 u. f lg . - -  Siebold.  A . a . O . S .  136u. flg. 
=4) S e n e c a e ,  L. h., Opera quae exstant, integris Jus t i  L i p s i i ,  J. Fred. 

& r o n o ~ii, et selectis variorum enmrnentar~is i~lustrata. s 1672-- 
1673. in 8~. Bd. I. p. '198. - -  Ad. t le lv iam matrem de consolatione. Iiaupt- 
stack 16. 



4 6 0  

war der Gebraueh der Frucht-Abtreibung fast nur auf die hiiheren 
Schichten der ri~mischen Gesellschaft beschr~nkt, konnte also nicht 
anders, als nur sehr unbedeutend die Vermehrung der Volks-Zahl 
hemmen. [n den vorchristlicheu Zeiten Rom's hat man die fi'ag- 
liche Schaudthat nicht bestraft; G e r a r d n s  N o o d t  ~5) bemerkt i n  
seiner Schrif't fiber die Aussetzung und Vertilgung der Frucht bei 
den Alten: , . . .  puto, quod id scelus, quamquam Romae a feminis, 
eJiam honestioribus, quotidie et fere palam admitteretur, tamen le- 
gibus moribusque ibi impunitum esset." - -  Was man nicht for ein 
Verbrechen ,h~ilt, kann nicht als solches bestraft werden. ,Da das 
nngeborene Kind noch nicht als homo oder inihns angesehen wurde," 
merkt W i l h e l m  R e i n  ~) an, ,,wurde die Abtreibung der Leibes- 
Frucht nieht als eigentlicher Mord angesehen, wohl aber galt sie 
yon jeher als unmoralische Handhmg. H~itte der Vater des Kindes 
Theil daran 8enommen oder Veranlassung dazu gegeben, so w~re 
es Sache des Censor gewesen (wegen seiner Sorge fib' proles 
augenda und fiir gute Sitten), ihn zu strafen; doch dieses kam 
wohl kaum vor, and eher ist zu denken, dass die Frau ohne Wissen 
des Gattcn aus Furcht vor tier Geburt oder aus Abneigung gegen 
den ungeliebten Mann, die Frucht tiidtete, - -  in diesem Falle war 
der Gatte, Welcher die Ehe liberorum procreandorum causa ge- 
schlossen hatte, hiiusticher Richter." Viele glaubten, dass die Stelle 
bei Cicero~7),  wo yon der dutch die Mi les ia  vorgenommenen 
Frucht-Abtreibung die Rede ist, auf eine Bestrafung der Schandthat 
in jener Zeit hinweise [in der Schrift C i c e r o ' s  ,p ro  A. C l u e n t i o  
Avito oratio" heisst es nehmlich im ell)ten Hauptsttick (w 32.) unter 
At~derem: ,,Memol'ia teneo~ Milesiam quandam mulierem, quum es -  

sere  in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia, partum 
sibi ipsa medieamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam: neque 
injuria; quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, 

~5) N o o d t ,  G. Julius Paulus, sire de partus expositione et nece apud veteres 
liber "singularis~ Editio quinta. - -  N o o d t ,  G. Opera omnia, . . .  Huic novae 
editioni inter alia accessit V. CI. J o a n n i s  8 a r b e y r a c i i  historia vitae auctoris 
narratio. Lugduni Batavorum, 1735. in fol. B d . l . p .  585. 

~s) R e i n ,  W., Das Criminalrecht der R6mer yon Romulus  bis a u f J u s t i n i a n u s .  
Leipzig, 1844. in 8 ~ S. ~45 u. fig. 

2~) Cicero .  - -  Pro h. C l u e n t i o  Avito oratio. Hauptstficki[. ~32 .  - -  Edidit 
Orel l i .  Bd. II. Abtheil. 1. [Turici, i826 .  in 8%] p. 469. 
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heredem familiae, designatum rei publicae civem, sustul isset ."] ;  

R e i n  aber hiilt dafiir, dass ein Verbot der Frucht-Tiidtung zur Zeit 

C i c e r o ' s  noch nicht bestand; es gehe dies nicbt aus seiner ( C i -  

c e r o ' s )  Erz~ihlung yon der Milesischen Frau hervor ,  und w~re es 

naeh riimisehem Reehte damals schon ein Kapital-Verbrechen ge- 

wesen, so wiirde C i c e r o  nicht tmterlassen haben, dies geltend zu 

machen,  und h:,itte er nicht aut" einen fremden Reehts-Fall hinge- 

wiesen. - -  Indem ich, was das Weitere yon der T@tnng  des Em- 

bryo im Mutterleibe und ferner die Beslraflmg dieser Handhmg bei 

den alten RSmern betrifft, das Nachscblagen bei M i c h a e l  A I -  

b e r t i 2 s ) ,  T h o m a s  B a r t h o l i n u s 2 ~ ) ,  g u i d o  P a n c i r o l l u s 3 ~  

A n t o n  M a t t h ~ i u s a ' ) ,  K a r l  W ~ c h t e r 3 ~ ) ,  E d u a r d  C a s p a r  J a -  

k o b  y o n  S i e b o l d ~ a ) ,  g e r a r d n s  N o o d t  etc. empfeble, kann ich 

nicht umhin, diesen Paragraph mit der Zusammenstel lung der Mei- 

nungen der Alten tiber die Natur des Foetus zu sctiliessen, wie ich 

sic bei P l u t a r c h  a4) im f'~inften Buche seiner Schrift ,,de placitis 

phi losophorum" (I-lauplsttick 15.) finde: ,,An foetus in utero sit 

animal ."  ~ I.  P l a t o  animal esse eenset ,  quia et moveatur in 

utero et alatur. 2. Stoici, partem ventris esse, non animal:  utque 

fructt~s, qui stirpiom partes sunt, ubi maturuere,  defluunt, ira rein 

quoque habere de foetu. 3. E m p e d o c l e s ,  t'oetum non esse qni- 

dem animal, spiritu tamen praeditnm in utero:  primam autem ani- 

2s) Albert i ,  M., Jurisprudentia medica . . .  Bd. I11. [Scbneebergae, 1733. in 4~'.] - -  
Dissertationes. p. 2 u. fig. 

29) Bar tho l in i ,  Th., Antiquitattlm veteris puerperii synopsis, a litio Casparo 
Barthol ino commentario illustrata. Amstelodami, 1676. in 12% p. 7Su. flg, 

ao) P anc i ro l l i ,  G., Berum memorabilinm jam olim deperditarum, et contra recens 
aiqae ingeniose invenlarum, libri duo. Italiee primnm conscripli, . . .  nunc 
verB et latinitate donati, . . .  per Henricnm Salmnth. Ambergae, 1590. 
in 8% p. 449 u. fig. 

31) Matthaei ,  A., De criminibus. 4. Aufi. Vesaliae, 1679. in 4. ~'. p. 180u. tlg.. 
506 u. Ilg. 

a2) Wiicbter ,  K., Ueber Ehescbeidungen l~ei den BSmern. Ein rechtsgesc/ficbt- 
ticher Versuch. Stuttgart, 1822. in 8 ~'. S. 2t u. fig. 

za) S iebold ,  E. C. ,1. ,~., "qersueh einer Geschichte tier Geburtsh~ill'e. Bd. 1. 
]Berlin, 1839. in 8~ S. 2.20 u. fg. 

aa) P lu ta rch i ,  Scripta moralia. Ex codicibus quos possidet regia bibliotheca 
omnibus . . .  emendavit Freder icusDi ibner .  Graeceetlatine. Bd. II. [Pari- 
siis, 18411 in 8'~.] p. t l68u,  f ig . - -  Be placitis philosophorum libri quinque. 
Buch V. HauPtstfick 15. 
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malis respirationem fieri, quum partu editur, decedente humore qui 

est in f0etu, et in exhausti locum succedente in vasa reserata aere 
externo. 4. D i o g e ~ e s ,  inanimata nasci animalia, sed cure calore: 

atq,.~e insitum ealorem, simul atque nature est animal, animam in 
pulmones attrahere. 5. t t e r o p h i l t J ~  nat~tralem l'oetui in utero, 
non anJmalem mot~Jm permittit, mot~sque causam edit nervos: atti- 

malia a~tem turn demure fieri, qualm ex ~tero effusa aliquid aeris 
accipiunt. - -  

Als die Aussetzung der Neugeborenen immer mehr zunahm, 
und andererseits das Christenthum mit seinen milden Grundstttzen 

sich verbreitete, ring man an, die Tiidtung verkrtippelter, wie ge- 
sunder Kinder als Mord zu betrachten und als solchen endlich z~ 
bestrafen. Kaiser K o n s t a n t i n  der Grosse hat dies zuerst in be- 
stimmter Weise dutch Bin Gesetz ausgedriickt, welches wit im Co- 

dex Theodosianus finden; es Iaute t~) :  Si quis in parentis, aut filii, 
ant omnino affectionis ejus, quae nunenpatione parricidii continetur, 
rata properaverit: sire clam, sire palam id fuerit enisus, neque gla- 

din, neque ignibus, neque ulla alia solenni poena subj(Jgetur, sed 
insuttJs culeo et inter ejus ferales angustius comprebensus, serpen- 
turn cont~berniis misceatur: et ut regionis qualitas tulerit, vel in 

vicinum mare vel arnnem projieiatur: ut omni elementorum nsu vivus 

carere incipiat, ut ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur. - -  
Yon dem Gesichtspunkte der BevSlkerungs-Hygieine und -Po- 

litik werden knrze Betraehtungen einiger yon den rtimisehen Ehe- 
Verhliltnissen, ErSrterung tier Frage wegen der Vielweiberei fred 

Erforsehung tier a[lgemeinen Wirkungen der Gesetzgebung des Kai- 

sers A u g u s t u s  - -  insofern nicht sehon oben davon gehandelt 
wurde - -  sich nothwendig machen. ,,Unter allen Maassregeln, 
welche A u g u s t u s  ergriff," sagt J o a c h i m  5 ' l a r q u a r d t : ~ ) ,  ,urn 
dem in seinen Fundamenten wankenden Staate in dem monarehischcn 

Prinzip eine neue Grundlage der Existenz zu geben, ist keine gewalt- 
samer gewesen, keine mit grSsserem Widerstande durchgesetzt worden, 

als der despotische Einsriff der Ehegesetze in die persSnliehe Freiheit. 

s~) Codicis Theodosiani libri XVI. ltemque lmpp. T h e o d o s i i ~  V a l e n t i n i a n i ,  
M a r t i a n i ,  . . .  novellae constitutiones. Lugdani, 1593. in /~". Abthei]. I. 
p. 228. - -  Buch IX. Titel |5 .  

a6) M a r q u a r d t ~  J ,  RSmische Privatalterthiimer. hbtheil. I. [Leipzig, 1864. in8~ 

S. 77 u. fig. 
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Es war nicht allein die Sittenlosigkeit, es war auch ein gegrtindeter 

Rechts-Anspruch, der diesem Gesetze Opposition machte; abet in der 
traurigen Ueberzeugung, dass diese schamlose Generation nur durch 
Furcht in Schranken zu balten sei, hat A u g u s t u s  die lange Zeit 
seiner fiegierung an die Durchf(ihrung cincr Gewalt-Maassregel gc- 
setzt, welche, wie sie auf iiusser]iche Wirkuug berechnet war, so 
auch ~iussercn Erfoig gehabt, allein, statt der Sittlichkeit und dem 
Bedtirfnisse des Staates zu hclfen, dutch das Eb/dringen polizei- 

licher Spionagc in die 6eheimnisse des Hauses zu dem alten Uebcl 

noch ein neues gefiigt hat. Man schloss nunmehr Ehen, abet nicht 
um ErberJ zu haben, sondern um Erbschaftcn zu erlangen; Frauen 
auch wohl, urn, gesichert durch eitmn willenlosen odor gcldgierigcn 
Ehemann, uugestraft dem Lastcr zu frShnen; abet  jedes tlaus war 

unsicher gcworden, u n d e s  gab Frauen, welche die iiffentliche 
Schande der Verfolgung tier Del~toren vorzogcm ])as Leben sclbst 
ist dutch die julischeu gesetze nieht gebessert worden. Rom uud 
Italien sinkt in tier Kaiserzeit zu der tiefster~ Stufe sittlichen Vet- 
falls herab; die freche Schamlosigkeit des Hol'es wie der hSheren 
St~inde, die Zerrisseuheit dcr Familie, die Fortdauer des Coelibals, 
die Masse uunattirlicher, Leib und Seclc zu Grunde richtcudcr 

Laster, die Bchaglichkeit, mit welcher ernste wie leichffertige Schrift- 

steller dcr Zeit in diescm 8chmutze sich bcwcgen, characlel%iren 
die Schattenseite dieser Periode, bei welcher zu verweilen cin un- 

dankbares Gesch~ift ist." ..... Eine sehr riehtige Beurtheihmg der Maass- 

regel des A u g u s t u s !  Eeheil te  eine Wundezu  und drei Geschwiit, d 
brachen auf. Unseren Staats-Weisen sollte diese,' einzige Fall ge- 

niigen, urn sie zu der Ueberzeugung zu beingen, dass bevormun- 
dende Regierungs-Eiumischung in Angelegenheiten, deren Or(lnung 
lediglieh in Beseitigut~g allgemeiner Krankheits-Ursachcn bestehl, 
immer schaden muss und niemals niitzen kann. Die guten Sitten 

einer ganzen Bevg3tkerung, die Lust der M~inner zum lleirathcn, 
der Abseheu gegen Eutartung und Laster,  mit einem Worte:  ge- 
sundheits-gem~isse Zustiinde einer Nation, sie ki~nnen nieht dutch 

ein gesetz oder cine Verordnung hcrvor gezaubert werden; sie 
mtissen die Ergebnisse einer durehaus normalen Entwickehmg sein; 
und diese ist nut' dann miiglieh, wenn die lVlomente entfeent sind, 
welche Entartung und F~iulniss bewirken. 

Die Vielweiberei hat bei den Riimern gesetzlich niemals be-  
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standen; und wenn F r i e d r i c h  W i l h e l m  yon  T i g e r s t r i i m  37) 

yon der Polygamie sagt: ,Dennoeh wurde sie dutch das Leben 

eingefiihrt and die Niederen brauchten nur  dem Beispiele der An- 

geseheneren und It~chsten zu folgen;" so weist dies nur darauf 

bin, class es damals mit der Sache das nehmliche Bewenden hatte, 
~ie im heutigen civilisirten Europa mit der sogenannten Maitressen- 

Wirthschaft. S u e t o n i u s  ~) schreibt dent C~sar  zu, far Einftih- 

rung dcr Viclweiberei sich hemOht zu hubert; er fiihrt unter An- 

derem an: , , I t e lv ius  C i n n a  Tribunus plehis plerisque eonfessus 

es t ,  habuisse se scripture paratamque legem, quam C a e s a r  ferre 
jussisset, quum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendorum 

causa, quas et quot vellent, ducere liceret. Ac ne cui dubium 

omnino sit, et impudicitiae eum et adulteriorum flagrasse infamia, 

Cu r io  pater quadam eum ora t ione ,  omnium mulierum virum, et 
omnium virorum muliereni,' a p p e l l a t . "  Soweit S u e t 6 n . i u s .  ~ Es 

haben sieh Stimmen fiir und gegen die Existenz gesetzlicl) erlaubter 

Vietweiberei geltend gemaeiJt; doch ist aus Allure, was vorliegt, 

sehr wahrscheinIich, dass fiir das iegaie 8estehcn der P0lygamie 

nu t  feindliche Stiramen sich erhoben: so z. B. sag t  der Kitchen- 

rater S o k r a t e s  ag) yon Kaiser V a l e n t i n i a n  dem Jtingeren: ,,Im- 

p e r a t o r . . ,  consilium iniit" de J u s t i n a  uxore ducenda; ita tureen 

ut S e v e r a m  non r e p u d i a r e t . . .  Legem igitur a s e  dictatam publice 

per singulas civitates proposuit, ut cuivis liceret duas simul uxores 

legitimas habere. Et lex quidem ita proposita est;" wogegen 3 ' i -  

ge r s t r~ im anftihrt, dass schon vor E.inftihrung der christliehen Re- 

ligion dutch Dio ciet  Jan und M a x i m i a n  die Vielweiberei gesetzlich 

verboten war. In Bezng jenes vorerw~ihnten Ausspruches des 

S u e t o n i u s  sind folgende Worte W. D r u m a n n ' s 4 ~  yon beson- 

derer Bedeutung und Wichtigkeit: , , . . .  wenn abet nach tier Vet- 

a7) TigerstrSm, F. W. v., Die innere Geschichte des R6mischen Rechtes. Nach 
de~ Quellea bearbeltet. Berlin, t838., in 8 ~ S. 445. 

3s) Suetonius. - - iA.a .O.S .  53. -- C. Julius "Caesar. Hauptstfick 52. 
89) Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni ttistoria ecclesiastica. Hen- 

ricus Valesius graecum texture . . .  latine vertit . . .  Moguntiae , 1677. infol. 
p. !549 u. fig. - B u c h  IV. Hauptst(ick 31. 

40) Druman n, W., Geschichte Rums in seinem Uebergange yon der repubiikani- 
schen "zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Casar, Cicero und 
ihre zeitgenossen. K6nigsberg, 1834--'1844. 8". Bd.l.S. 100. 
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sieherung des Tribuns H e l v i u s  C i n n a  ihm (.C~isar) ein Gesetz 
nach seinem Abgange yon Rom nach dem Osten Vielweiberei und 
selbst mit Nicht-R~imerinnen gestatten sollte, damit er Nachkommen 

erhielte, so hat entweder seine Sinnlichkeit und sein Verlangen 
nach Erben ihn verblendet, oder seine Feinde haben eine Verord- 
hung zur Sprache gebracht und auch wohl entworfen, welche zu 
arg gegen die rtimische Sitte verstiess, um nicbt ihren Zweck zu 
verfehlen und ihn verhasst zu machcn." Ich mtiebte vorz~iglieh 
auf die letzte H~ilfte dieses Ausspruehes Naehdruck legen. 

Uns interessiren hier, was welter die Ehe-Verhiiltnisse betrifft, 
nur diejenigen Anordnungen der alten Ri3mer, welche auf die Zu- 
lassung der verscbiedenen Verwandtsehafts-Grade, Alters-Stufen und 
Stande zu eheliehen Btindnissen hinauslaufen; denn sie gehen die 
Bevi~lkerungs-H?fgieine zun~ichst an. Ich babe schon in meinem 
Buche tiber das eheliche Leben einige Anmerkt, ngen iiber den frag- 
lichen 6egenstand gemacht und erlaube mir, darauf zu verweisen, 
da ich an diesem Orte doeb nur das dort Entwickelte ergiinzen 
kann. - -  W. E i s e n d e c b e r  4') handelt in seiner Sehrift iiber 
das Btirgerreeht im alten Rom yon dem Untersehiede zwisehen 
connubium, oder nuptiae, und matrimonium und kommt zu dem Er- 
gebnisse, dass, als man auch den Plebejern btirgerliche Rechte zu 
ertheilen anfing, alas Connubium allgemein wurde,  ob man gleich 
bis in die letzten Zeiten der heidnischen Kaiser immer noch Spuren 
der alten Scheidung erblickt. ,,Unter den christliehen Kaisern end- 
!ich," bemerkt E i s e n d e c b  er  zum Schl~sse, ,,verscbwand mit dem 
tleidenthume aueh ganz nnd gar die Natur der Ehe im alten Sinne 
und behielt blos den Namen nuptiae, der dann mit matrimonium 

vtillig gleichbedeutend wnrde." - -  Ieh gedenke dieser Punkte nur 
aus dem Grunde, um zu zeigen, dass Massregeln, welche auf die 
Eheschliessungen zwiseben Personen versehiedener Stlinde abzielen, 
immer - -  sei es in ktirzerer, sei es in l~ingerer Zeit - -  abgeschafft 
werden mtissen. Das ewige Naturgesetz, nacb welchem verschieden- 
artige Or~issen sieh anziehen, gleiehartige sich al~stossen, und wirk- 

liehes C, edeihen ktinftiger C, esehleehter die Yermischung mehr oder 

4~) E i s e n d e c h e r ,  W.~ Ueber die Entstehung, Entwickelung und Ausbildung des 

Bfirgerrechtes im alten Rom. Mit einer Vorrede yon h. H. L. Hee ren .  Ham- 

burg, 189~9. in 8 ~ S. 53. 

Archly f. pathol. Anat. B~I. XLV. Ht't. 15 u. 4~ 30 
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weniger heterogener Erzeuger voraussetzt - -  dieses Gesetz durch- 
dringt so sehr alle Bewohner des Erdballes, dass tiberall, wo man 

dagegen handelt, dagegen maassregelt, die gefiihrlichsten Folgen er- 

wachsen~ sowohl in Bezug auf die Wohllahrt der Nachkommenschaft, 

als in Hinsicht des Sitten-Zustandes der Gegenw~irtigen. - - D u t c h  das 

Gesetz der zw~ilf Tafcln Wurde die Ehe zwischen Patriziern und 

Plebejern verboten; H e i n r i c h  E d u a r d  D i r k s e n  4~) gibt dort, wo 
er die Versuche zur Herstellung der Textes-Worte der elfteu Tafel 

bespricht, eine Zusammenihssung der Lesearten dieser Tafel; so 

gedenkt er des R i v a l l i u s ,  welchec liest: matrimonia inter patres 

(Patrizier) et plebejos separata sunto; des C o n t i u s ,  bei welchem 
es heisst: Patriciis cure plebejis connubium ne esto; der sp~iteren 

Ausgaben des Cha rond . a s ,  wo dieser schreibt: Patriciis cum ple- 

bejis connubii jus nullum esto u. dgl. m. Im Jahre 445 vor 
C h r i s t u s  4a) erliess der Tcibun C. C a n u l e j u s  ein Gesetz, wo- 

dureh die 61eichheit des Standes als Voraussetzung vollgtilti~er 

Ehen beseitigt win'de: ,,Ergo horum ex injustitia subito exorta est 
maxima pert ,rbatio," sagt C ice ro  44) im zweiten Buche seiner 

Schrift de re publica, , e t  totius commutatio rei publieae: qui dua- 

�9 bus tabulis iniquarum legmn additis, quibus, etiam quae disjunetis 

populis tribui solent, connubia, haec illi ut ne plebi cure patribus 

(Patrizier) essent, inimmanissima lege sanxerunt; quae postea, ple- 

beiscito C a n u l e i o  abrogata est: libidinoseque omni imperio et 

acert)e et avare t)opulo praefuernnt." 
])as Alter der Ehescbliessung in naturgem~sser Weise zu be- 

stimrnen, ist eine der obersten Pflichten jeder verntinftigen Ge- 

setzgebung. Unreifes Alter muss mit Recht in die Reihe der ab- 

soluten Ehe-Hindernisse gestellt werden; W i l h e l m  R e i n  4~) thut 

dies, wo er yon den Hindernissen der r~imischen Ehe handelt. 
Wit finden bei den spliteren R(imern Angaben tiber das zur Ver- 

heirathung geeignete Alter; im siebenten Buche der Saturnalien des 

a2) Dirksen, H. E., Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Iterstel- 
lung des Textes der ZwSlf-Tafel-Fragmente. Leipzig , 1824. in 8 ~ S. 704 u. fig. 

4a) Marquardt. - -  A. a. O. S. 29. 
4~) Cicero. - -  De re publica. Buch It. IIauptstiick 37. - -  Ed. Orelli. Bd. IV. 

Abtheil. 1. p. 457. 
4~) Rein, W., Oas R6mische Privatrecht und der Civilprozess bis in das erste 

Jahrhundert tier Kaiserherrschaft. Leipzig, 1836. in 8% S. 185, 
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A u r e l i u s  T h e o d o s i u s  M a c r o b i u s  46) steht:  , N a m  et secundum 

jura publica duodecimus annus in femina,  et quartus decimus in 

puero definit pubertatis aetatem."  Bei U l p i a n u s  4~) heisst es:  

, ,Justum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, con- 

nubium est, et tamen masculus pubes, quam femina potens s i t " . . .  

Und Dio  C a s s i u s  4s) erzlihlt vom Kaiser A u g u s t u s  unter Anderem:  

, W e l l  auch Einige sich mit Kindern verlobten, nur um auf die Be- 

lohnungen Verehelichter Anspruch machen zu kSnnen,  ohne doch 

den wahren Endzwcck der Ehe zu befSrdern,  so ~erordnete er, 

das s  keine Verlobung Kraft haben soll te,  auf die nieht wenigstens 

nach zwei Jahren die wirkliche Vollziehung der Ehe eriblgen kiinnte, 

mithin die Braut wenigstens zehn Jahre alt sein miisste, wenn Einer 

jener Belobnungen flthig sein wolite;  denn man rechnet  . . .  das 

zwSlfte Jahr ftir das reife Alter der M~idchen zur Vollziehung der 

Ehe ."  Der Justinianische Codex 4~) verordnet  im fiinften Buche, 

Titel 4, w 24, unter  Anderem:  . . . , e t  non esse tempus iuspicien- 

dum in quo nuptiarum aetas vel foeminis post duodecimum annum 

accesserit, vel maribus post quartum decimum annum c o m p l e t u m " . . .  

wo also auch das Alter des Ehegatten bestimmt ist. ,,Ob schon 

vor Alters die Bestimmung gesetzlich gewesen , "  bemerkt  K a r l  

W i l h e l m  G i i t t l i n g ~ ~  ,dass  das weibliche Geschlecht mit vol- 

lendetem zwSlften, das mlinnliche mit vollendetem vierzehnten die 

Ehe eingehen konnte ,  wissen wit  nicht;  es ist abet  nicht wahr- 

scheinlich." - -  

Die verwandtschaftlichen Verhiiltnisse bei del" Eheschliessung 

sind yon so grosser beviilkerungs-hygieinischer und-pol i t i scher  Be- 

a6) Macrobi i ,  A. Th., Opera, ad optimas ~ collata . . .  Biponti, 1788. 
in 8 ~ Bd. II. p. 233. - -  Saturnalien. Buch Vii. Hauptstiick 7. 

~) Domiti i  Ulpiani  Fragmenta quibus in Codice Vaticano inscriptum est tituli 
ex corpore UIpiani . . .  edidit Eduardus BScking. Bonnae, 1836. in 12 ~ 
p. 21. - -  Titel V. ~ 2. 

4s) l)io Cassius ,  RSmisclle Geschiehte. Yon J. h. Wagner. Bd. Ill. [Frank- 
furt a. M. 1786. in 8~ S 2tSu. fig. - -  Buch LIV. Ilauptstiick 16. 

ag) Codicis sacratissimi d. n. imperat. Ju s t i n i an i  principis pp. hugusti repetitae 
praelectionis libri X[I. Cure hccurs i i  commentariis, quibus h n t o n i i C o n t i i  
et aliorum . . .  adjunctae sunt lucubrationes. Coloniae hllobrogum, 1612. in fo[. 
p. 1030. - -  Buch V. Titel 4. w 24. 

so) G6 t t i in g, K. W., Geschichte der l~iimisehen Staats~erfassnng ~on Erbauung 
der Stadt bis zu C. Cfisar 's Tod. Halle, 1840. in 80 �9 S. 83. 

30 * 
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deutung, dass sie die vollste Aufmerksamkeit des Gesetzgebers in 

Ansprueh nehmen miisseo; denn sic beeinflussen in ganz vorztig- 

licher Weise das Gedeihen und die Bewegung der Beviilkerung. 
Bei den alten Rtimern war die Verheirathung yon nahen Anver- 

wandten verboten; ich habe an einem anderem Orte die hierauf 

beztiglichen Stellen aus dem G a j u s  und U l p i a n u s  CitirtSl). - -  

Ein ganz ungemein praktisehes Volk, waren die Rtimer dahin 

bemtiht, ihre Naehkommen zu gesunden und ttiehtigen Btirgern 

heranzuzietlen. Sie bewirkten dies zuniichst durch Handhabung 

guter Gesundheitspflege nach allen Richtungen hin und insbeson- 

dere - -  zumal in den friiheren Z e i t e n -  dureh einfaehe Nahrungs- 

weise. Aull~s G e l l i u s  B~) gedenkt im vierten Buche seiner atti- 

sehen Niiehte des Traktates yon V a r r o  iiber die gemiissigte Lebens- 

art der Knaben und sagt: ,,P~eros impubes compertum est, si plu- 

rimo cibo nimioque s0mno uterentur, hebetiores fieri, ad veterni 

usque ant eluci tarditatem; corporaque eorum improcera fieri mi- 

nusque adolescere." Ich habe umstiindlieh yon der Diiit der Ri~mer 

gehandelt 53); indem ich auf das dort Entwiekelte verweise, bemerke 

ieh nur noch, dass die alt-riimische Miissigkeit als eine wiehtige 

Maassregel der Hygieine und Politik der Bev(ilkerung angesehen 

werden nmss. Wenn in den fi'tihesten Zeiten der ewigen Stadt 

die so einfache und naturgemiisse Lebensart wesentlich dazu bei- 

trug, der btirgerlichen Gemeinschaft starke und gesunde Sprtisslinge 

zu sichern: so lag in der Sehwelgerei und Ueppigkeit spliterer 
Zeiten der niichste Grund physischen Elends und sittlieher Aus- 

artung. Wie welt man in der Unmiissigkeit kam, legt C. Mei- 

n e t s  5~) schtin dar, wo er sagt: ,,Nur wenige Jahre nach dem 

Triumphe des A e m i l i u s  Paul~ls  waren Schlemmerei und Vtillerei 

in Rom schon so ur~geheuer, dass Jtinglinge ihrem Gaumen zu Ge- 

fallen Unschuld und Freiheit verkauften und das ri~mische V01k 

selbst oft trunken auf's Forum hintaumelte, um tiber die wiehtig- 

~t) Reich, E., Geschichte, Natur- und Gesundheitslehre des eheIichen Lebens. 
S. 27 u. fig. 

52) Aulus Gellius. - -  A.a.O. Bd.I.S. 372. - -  Buell IV. Hauptstfieklg. 
5s) Reich, E., Die Nahrungs- und Genussmittelkunde historiseh, naturwissenschaft- 

lich und hygieiniseh begrfindet. G6ttingen, 1860--1861. in 8 ~ Bd. I. S. 22 u. flg. 
54) Meiners, C., Gesehiehte des VerfaIls der Sitten und der Staatsverfassung der 

R6mer. Leipzig, 1782. in 8 ~ S. 37u. flg. 
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s t e n  Angelegenbeiten z u  rathschlagen." Und ferner: ,,Bei einer 
solehen Schwelgerei und Pracht-Liebe wurden die Reiehthtimer der 
Grossen bald far ihre Begierden zu klein. Die Ma~istrats-Personen, 
welcbe man j~hrlich in die Provinzen schiekte, missbrauchten daher 
in den letzten Jahren vor dem dritten punisehen Kriege ihre un- 
umsehr~inkte 6ewalt,  um yon den Bundesgenossen so viel zu er- 
pressen,  als zur Befriedigung ihrer stets wachsenden und immer 

dringender werdenden Ltiste nothwendig war." - -  Dass dutch die 
scb~indliehste, ausgeartetste Ueppigkeit und niedertr~ichtige Schlem- 
merei auf der einen, und die dadurch nothwendig bedingte, un- 
ermessliche Armutll der besitzlosen Klassen auf der anderen Seite 
eine Nation grtiedlich e~tnervt und naturkr~ftigea Nachbarn urifehl- 
bar zur Beute Werden muss - -  dies zeigt das Beispiel der R~imer 
deutlieh. Man hat, einf~iltiger Weise, in Gesetzen gegen Entartung 
der Digit sich versucht; so z. B. gedenkt M a c r o b i u s  ~5) im drei- 
zehnten Hauptsttieke des zweiten Buches seiner Satm'nalien der 
rbmis~hen Gesetze wider den Luxus aueh im Essen nnd Trinken, 
und namentlieh jener Verordlmngen, welehe der Votks-Tribun 
L. O r e h i u s  und naehher der F a n n i u s  erliessen. Im vierund- 
zwanzigsten tIauptsttieke des zweiten Buehes seiner attisehen N~iehte 
weist A u l u s  G e l l i u s  58) einerseits auf die M~issigkeit in den ~ilte- 
sten Zeiten Rom's, andererseits auf die Lex Fannia mit folgenden 
Worten hin: ,,Parsimonia apud veteres ttomanos et rictus atque 
eoenarum tcnuitas non domestiea solum observatione ae diseiplina, 

sed publiea quoque animadversione, legumque eomplurium sanetio- 
nibus, eustodita est. Legi adeo nuper in C a p i t o n i s  A t t e i i  eon- 
jeetaneis senatus deeretnm vetus C. F a n n i o  et M. V a l e r i o  Mes -  
s a l a  eoss. faetum; in quo jubentur prineipes eivitatis, qui ludis 
Megalensibus antiquo ritu mutitarent, id est mutua inter sese eon- 
vivia agitarent, jurare apud Gonsules verbis eoneeptis non amplius 
in singuias eoenas sumtus esse faeturos, quam eentenos vieenosque 

aeris praeter olus et far et vinum; neque vino alienigena, sed pa- 
trio, usuros; neque argenti in eonvivio plus pondo, quam libras 
eentum illaturos. Sed post id senatus eonsultum lex Fannia lata 

55) M a c r o b i u s . -  h . a . O .  B d . I . S .  370u ,  f l g . -  Saturnalien. Bd. II. Haupt- 

stiick 13. 
58) h u l u s  G e l l i u s .  - -  h. a. O. B d . I . S .  9?6u .  flg. - -  BuchIL Haup/sti ick24,  
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est, qt~ae ludis Romanis, item ludis plebejis et Saturnalibus, et aliis 
quibusdam dieblJs, in singlllos dies centenos aeris insumi concessit, 
decemque aliis diebus in singulis mensibus tricenos; ceteris autem 
omnibus diebus denos." Selbstverst~indlich, dass die Verktindigung 
dieser Gesetze in den Wind hinein gesehah; die Menschen liessen 
sie zu einem Ohre hinein, zum anderen heraus gehen, und schwelg- 
ten nach wie vor. Ueberdies ist jedes Gesetz wider den Luxus 
Thorheit, wenn man die Quelle der Ausartung nicht verstopft] Wie 
schlecht das Fannische Gesetz befolgt wurde, ersieht man sehr gut 
aus dem Athen~ius~) .  - -  

Mit tier Gymnastik, als einem Mittel zur Befth'derung der Wohl- 
fahrt der Bevtilkerung, hatten die Riimer gal' niehts zu thun. 
Warum dies nicht der Fall war, hat am klarsten J o a c h i m  Mar-  
q u a r d t  ~s) entwickelt; er sagt unter Anderem: ,Wie in der litera- 
rischen Th~itigkeit der Riimer der Erfolg der Nachahmung nicht 
blos yon der Anlage, die sie mitbrachten, abhing, sondern ebenso 
yon der stlirkeren oder schw~icheren Anregung, die sie durch die 
klassischen Vorbilder alter Zeit und durch die unmittelbare Ein- 
wirkung der Zeitgenossen erhielten, so war es auch bei ihrem Be- 
kanntwerden mit der griechischen G~cmnastik entscheidend, dass sie 
diese nicht in der Bltithe ihrer Entwickelung, sondern in einer Hin- 
neigung zu athletischer Kunstfertigkeit und sittlicher Ztigellosigkeit 
antrafen, welche erkennen liess, dass dies Erziehungs-lnstitut be- 
reits sich tiberlebt habe. Sie liessen sich daher die Athleten ge- 
fallen, wie die Schauspieler und Mimen, als einen Gegenstand der 
Unterhaltung, bei dem sie Zuschauer waren; allein ihre Kinder in 
die Pal~istra zu schicken, hielt Alle, in welchen noch ein Andenken 
des mos majorum vorhanden war, ein dreifacher Grund ab: die 
nach riimischem Geftihl unanst~ndige Nacktheit der Uebenden, die 
Gefahr der Corruption der Knaben, und das mtissige Herumtreiben 
der Jugend wie der Zuschauenden auf den Uebungspl~itzen, ein 
Uebel, das der Nutzen einer nicht auf einen praktischen Zweck 
berechneten allgemeinen Ki~rper-Bildung aufzuwiegen nicht geeignet 
s c h i e n . " -  Dies dtirfte gentigend sein, um darzuthun, dass die Gym- 

av~ A t h e n a e i ,  DeipnosophistarumlibriXV. I s a a c u s  C a s a u b o n u s  r e c e n s u i t . . .  
Basileae, 1597. in foI. p. 274 u. fig. - -  Buch VL 

6s) M a r q u a r d t .  - -  A. a. O. S. l l 9 u .  fig. 
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nastik in Rom wader zu den bev~lkarungs-h?gieinischen, noah zu 
den beviJlkerungs-politischen Maassregeln geh~rte. 

Bar grosse franz~siseha Hygiainiker J. Ch. M. B o u d i n  ~) hat 
umfassendere Studien i.iber die medicinische 6esehiehte der P~ekru-: 
tirung und anderer Milit~r-Einrichtungen bei alten und jetzigen 
Vflkern gemacht, und jtingst einige Ergebnisse sei~',er Forschungen 
vergffantlieht. Er widmet dam Milithrwesen der alten ~liSmer ziem- 
lieh bedeutenden P~aum und maeht diesen Theil seiner Arbeit zu 
einam wiehtigen Supptemente speeieller Bev'~lkerungs-H?gieine. Die 
hnlaga unseres Aufsatzes und unser beseln'~inkter Bat~m gestatten 
nicht, auf eingehende Besprechung der B o u d i n ' s e h e n  Abha~dlung 
zu kommen, sondern erlauben uns nut,  dringend daranf zu ver- 
weisen. - -  

Nit der Andeutung tiber die B~ider ltom's sehliessen unsere 
be~'iSlkerungs-h'ygieinischen Betraehtungen des alten welt-beherrschen- 
den Volkes. Indem ieh maine Laser ersuche, bei genauerem St~- 
dium der riSmisehen B~ider mit den hierauf beziigliehen Stellen bei 
W i l h e l m  A d o l p h  geeker~~ J o a c h i m M a r q u a r d t ~ ) ,  E n g e l -  
b e r t  W i c h e l h a u s e n ~ ) ,  , 11a116, G u i l b e r t  und N?sten~S),  
J o h a n n  C o n r a d  B a r c h u s e n ~ ) ,  l i i e ronym~Js  Nercnr ia l i s r  
J o a n n e s  l tos inus6~) ,  sehr wohl sich bekannt zu machen und 
dis neueste Arbeit yon B. M. L e r s e h  ~7) fleissig zu studiren, be- 

59) B o u d i n  (J. Ch. M. ) ,  Histcire mgdicale du recr~tement des armdes et de 
quelques autres institutions inilitaires cbez divers pcuples aneiens et modernes. - -  
Annales d'Hygi~ne publique et de Medecine l(!gale. 2. l/eibe, lid. XX. [Paris, 
1863. in 8~ p. 5 u. fig. 

Go) B a c k e r ,  W. A.,  Gallt~s, oder llgmische Scenen aus der Zeit A u g u s t ' s .  
Leipzig, 1838. in 8 ~. Bd.l[. S. 11 u. flg. 

~1) l ~ l a r q u a r d t .  - -  h. a. O. S. 277 u. fig. 
o2) W i e h e l l ~ a g s e n ,  E. ,  Ueber die B~der des .~lterlhums, insonderheit der alten 

R6mer, ihren Yerfalt und die Nothwendigkeit, sic allgemein w~.eder einzufiihren. 
Mannheim u. Heidelberg, 1807. in 8 o . S. 6 u. fig. 

6a) Dictionaire des sciences mddicales . . .  Bd. II. [Paris, 181 .  9. in 8~ p. 5:21 u. fig. 
64) B a r c h u s e n ,  J. C., De Medicinae origine et progressu dissertationes. Trajecti 

ad Rhenum, 1723. in 40 . p. 1~1 u. fig. 
~ )  M e r c u r i a l i s ,  H., De arte gymnastica libri sex. Amstelodami, ~67~. in 4 ~ 

p. 43 u. fig. 
66) R o s i n i ,  J.~ Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, . . .  Editto no- 

vissima . . .  Amstelodami,  1743. in 4. p. 5 8 u .  flg., f i2u.  flg. 
s~) L e r s c h ,  B. M., Geschichte der Balneologie, Hydroposie und Pegologie, oder 
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merke ich, dass in den iiltesten Zeiten die B~der nieht den Zwecken 
des Luxus, sondera lediglieh detlen der Gesundheit dienten; sie 
wurden zwar seltener benutzt, als es in der Zeit der Ausartung 
dee Fall war: abet  sie waren wirklieh Mittel zur Befi~rderun~ des 

Wohles. Der Satz, den im Mittelalier die Scbule von Salerno ans- 
sprach as): ,,Baltlea, virtu, venus conservant corpora nostra; cor- 
rumpunt eadem balnea, vina, venus,"  gilt in seinem Vordertheile 
ganz far die ersten, in seinem Hinterheile ganz far die letzten 
Jahrhunderte der ewigeu Stadt; denn in den Zeiten der Sehwelgerei 
waren die  iihermlissig gebrauchten Bader durchaus ein Mittel zur 
BefSrderung moraliseher Fiiulniss und kiJrperlieher Entnervung. In 
seinem sechsundachtzigsten Briefe redet L. Anni i t t s  S e n e c a  ~ )  
yon der Hiiufigkeit des Badens in den frtiheren Zeit-Absehnitten; 

es war damals nicht gerade iiblich, sehr viel zu baden, wohl aber 
hielt man darauf, Arme und Beine tilter abzuwaschen: ,,Nam, 
ut aiunt qui priscos mores nrbis tradiderunt, brachia et crura quo- 
tidie abluebant, quae scilicet sorties opere collegerant: ceterttm toti 
nundinis lavabantur." Wie es mit der ttiiufigkeit des Badens in 
den verderbten Jahrhunderten gehalten-wurde, dartiber geben die 
Sitten-Beschreiber und Satyriker der Riimer in Halle und Fiille 
Aufsehluss. 

k n m e r k u n g ,  - -  Merkwiirdig ist die Rede des Kaisers A u g u s t u s  wider die 
Hagestolzen; wir finden sie ausffihrlich bei Dio C a s s i u s  [Riimisehe Gesehichte. 
Buch LV[. Hauptstiick I u. fig.] und theilen sie im Folgenden sammt den einlei- 
tenden und Sch[uss-Worten des Gesehichts-Schreibers mit: , T i b e r i u s  kam im 
Friihlinge desJahres, in dem Q u i n t u s  S u l p i e i u s  und C a i u s  S a b i n u s K o n s u l n  
waren, nach Rom zuriick, und A u g u s t u s  empfing ihn vor der Stadt, brachte ihn 
dana mit in die Schranken des Marsfeldes, begrfisste das Volk freundlich yore 
Richter-Stuhl, veranstaltete hltes, was bei gewonneaem Siege gebrtiuchlich war, 
und befahl den Konsuln, die gewShnlichen Spiele dabei zu geben. Und, well die 
Ritter mit vieler W~irme bei diesen Spieleu auf die Abschaffung des Gesetzes iiber 
ehe- and kinderlose B/irger antrugen, so liess er auf dem Markte nile Unbeweibte, 
und nile Verheirathete und V~ter, abet beide Parteien besonders, zusammen kom- 
men; und, weft er die letzteren welt weniger zahlreich als die ersteren fund, war 

des Gebrauches des Wassers zu rellgi6sen~ difitetischen and medicinischen 
Zweeken. W/irzburg, 1862. in 8 ~ 

es) Regimen Sanitatis SaIerni, . . . . .  Edidit . .  J. Ch. G. A c k e r m a n n .  Stendaliae, 
1790. in 80 . 

69) S e n e c a e , : L .  A., Opera . . .  Bd. IL p. 367. - -  Brief 86. 
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er sehr traurig, und sprach an jene also: , , ,So unbetriichtlich auch euere Zahl im 

Verh~iltniss zu einer so grossen Stadt sein mug, eine Zahl ,  die bei Weitem nieht 

an die Menge derer reicht,  die keine ihrer Pflichten erffillen wollen, so seld ihr 

mir docb eben deshalb desto sch~itzbarer und ich sichere euch den wahrsten Dank 

zu, dass ihr ,  meiner Verordnung folgsam, euertn Antbeil zu der VMks-Menge des 

Vaterlandes beitragen wolltet. Jeder Verebelichte macht sich das Verdienst, Roms 

kiinftige Bfirger zu vermehren. Wie gering war nicht die Zahl der Rilmer bei Er- 

banung der Stadt! Aber, man sah sich nach Weibern urn, man zeugte Kinder, und 

der Erfolg war, dass wit gar bald alle Nationen ~n Manns~ltraft und Miinner-Meuge 

fibertrafen. Dieses Gedankens voll, sollten wir uns t~(ir die Sterbtichkeit unserer 

Natur durch ununterbrochene Geschlechter-Forge schadlos halten, und wie die Fackel, 

beim FackeI-Tanz, so uusere Existenz anf eine Reihe yon Enkeln furtgehen lassen, 

nm das Einzige, was nns yore GStter-Glfick abgeht, - -  Unsterblichkeit auf diesem 

Wege zu erreiehen. Vorz(iglich zu diesem Eudzweek theilte ]ener e~zste und l~6cbste 

Gott, der uus bildete, das Meuschengescblecht in zwei Hill[ten eiu, yon denen die 

eine m~iunlich, die andere die weibliche sein solite,  pfianzte in s i t  Liebe und un- 

widerstehlicben Trieb zu Begattung, wullte, dass liinder die Fruebt ihrer Zfirtlich- 

keit seiu sollten, um durch inamer fortgehenden Na/Alwuchs der Menschen die Sterh- 

liehkeit einigermaassen zur Unsterblichkeit zu erbeben. Gl~mbt man doch, dass 

unter den GSttern selbst die Einen M~nner, die Andereu weiblichen Geschlecbtes 

sind; und die Ueberlieftrung stellt uns die eineu als Erzeuger, die anderen als 

Erzeugte dar. So findeu selbst G~;tter, so wenig auch diese Bedfirfnisst sie treffen, 

duch eheliche Verbindung und Kinder-Erzeugung sch6n.""  

,,,,l~fihmlich ist es demnach ffir euch, selbst Gfitter zu Mustern zu nehmen, - -  

rfihmlich eueren Vatern nachzueifern, urn, so wie sie euch zeugten, auch eueren 

Theiles Andern das Leben zu geben; - -  urn, wie ihr jene ffir euere Stamm-V~iter 

baiter uncl sie so nennet, so auch run Andern unter diesem Namen euch verehrt 

zu sehen; ~ um jeden Nachruhm, den sie euch hinterliessen, zu euerer Ehre 

hinterliessen, aueh wieder auf Andere fortzupflanzen, und die Gfiter, die yon 

ihnen auf euch kamen,  auch wieder auf euert  Kinder iibergebtn zu lassen. Und 

Welch G/tick kiinnte fiber eine Gattin gehtn,  die tugendhaf% eine surgsamt gute 

Wirthin und gute Mutter ihrer Kinder ist ,  die den gesunden Mann erheitert,  den 

kranken pflegt, die jede Frende mit ibm thei l t ,  jedtn Kummer ihm wegkfisst, - -  

die den jungen brausenden Mann zurfick hfilt und dem alttn Murrkupf selbst seine 

6rillen "~erseheuehet! Wit  angtnehm, Kinder, yon beid, en Eltern ffir echt erkannt, 

erziehen zu kSnnen, s i t  heranwachsen zu sehen, als wahre Abdrfickt unstrer 

Gesichts-Bildung und unserer Seelen, - -  Kinder, in denen wit unser eigents Selbst 

witder firiden! Und welche Freude am Ende seines Lebens einen Nachfolger und 

Erben stiner Gfiter und seines 6eschlechts,  nicht aus f r tmdtm Stamm, nein, aus 

sich selbst entsprungen zurfick zu lassen! Dann, wann unstr  sterblicher Leib in 

Stanb zerfh/lt, dennoch in sp~itern Enkeln fortzuleben hoffen zu dfirfen - -  nicht 

wie im Kriege, sich uud seine Giiter Sndern Preis zu geben; nicht, wie im Kriegt 

der junge Held, mit  sich seine ganze Nachkommenschaft hinfallen zu sehen! - -  

Und wenn diese h~iuslichen Vortheile der Yerehelicbten und mit Kindern 6esegneten 

schon wichtig sind, wie? sollte es nicht f~r den Staat, dem wit aueh gegen unsere 
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Meinung Pfliehten schuldig sind, heiisam und selhst nothwendig sein (wean anders 

St/idte und V61ker fortdauern sullen, wean ihr ferner Beherrscher der L~nder 
bleiben und Unterthanen behalten wollet), dass eine zahlreiche Vo]ks-Menge im 

Frieden das Laud bauer, Schifffahrt treibt, auf K(inste and Handwerke sich legt 

ned im [{r[ege Habe und Gut den Kindern retten u~d den Verlust der Gebliehenen 
ersetzen kann? - -  Eueh also, ~inner! - -  dean nur ihr verdient diesen Namen-- ,  

each V,~ter! - -  denn eiae so rOhmliehe Benennung habt ibr mit mir gemein - - ,  
euch sicbere ieh meine Liebe Und meinen Beifall zu, eueh gebe ieh hiermit die 
run mir bestimmten Belobnuagen, will each zu Ebren ned Wfirden each kfin.ftig 

vor Andern erheben, nicht geringe Vortheile sollt ihr ffir euere Folgsamkeit erndten, 

nicht geringe eueren I~indern binterlassen, gad so wende ich reich zu de,l An- 

dern, die, wenn ihr Betragen yon dem euerigen sa ganz verschieden war, auch 
eine ganz entgegengesetzte Behaedlung zu erwarten hubert, w~r' es auch nur, um 
euch nicht durch blosse Worte, sondern dutch die That desto kr/ihiger zu fiber- 
zeugen, welehen grfssern Werth ihr vor ihnea in meinen Augen habt."" - -  Nach 

Endigang dieser Anrede gab er Einigen sogleich Belohnungen, oder verspraeh sie 

den Andern ned wandte sich dann an die Unverehelichten and sprach zu ihnen 
in ganz anderem Tone also: ,,,Weiss ich doch fast nicht, wofOr ich euch halten 

soil, ihr -- wie soil ich each nennen? - -  M/inner?, aber ihr zeigt ja nirgends 
Mannskraft! --~ Bfirger? aber wenn es auf euch ankommt, so muss der Staat zu 

Grunde geben! -- offer Rfmer?, aber ihr strebt ja nur danach, diesen Namen zu 
vertilgen! Kurz, was ihr auch sein m~get, oder wie ihr auch genannt sein wollet, 
so kann ich mich fiber euer sonderbares Betragen nicht genug wundern. Ffir euere 

Vermehrung that ich yon jeher, was ich nut konnte, and jetzt, im Begriff euch 
Vorhaltuag zu than, finde ieh zu meiner Betrfibniss euere Zahl so gross. Wfire 

doch die Menge deter, zu denen ieh vorher sprach, so zah[reieh, aIs ieh die euerige 
vor mir sehe! M/~chte ich doch each gleiche Achtung, wie jenen, zu versichern im 

Stande sein, oder lieber Leute gar nicht kenaen, die einer yon den Gbttern mit 
Weisheit gemachten Einrichtnng und der Bestrebuag ihrer Vorfahren uneingedenk, 

ihr eigenes gauzes Geschleeht eingehen lessen, zu einem wirklieh sterblichen machen 

und die rbmisebe Nation rum Erdboden vertilgen wollen. Weleher Nachwuchs W/irde 
wohl fiir das Menschengesehlecht fibrig bleiben, wean jeder Andere eine der euerigen 

gleiche gesinnung hegte? Euch, tier Anderen Verffihrer, mfisste doch mit Recht die 
Schald verringerter Menscbenmasse vorziiglich treffen: oder, wenn ener Beispiel 

wenig Nachahmer finder, so werden each wahrscheinlich ebea deshalb desto Mehrere 
bassea, weil ihr eJne Einrichtung verachtet, die jeder Andere seh~tzt, and uaem- 

pfindlich gegen des seid, was eine der ersten Sorgen aller Andern ist, - -  weft ihr 
eine Sitte ned Neigung einf6hren wollet, die Jeden, der sie ann/ihme, unglfiek]ich, 
jeden Andera, der sie verdammte, zu euerem Feinde machen mfisste . . . . .  - -  Abet, 

man nenne uns die grfssten Verbrechen, man stelle sie nicht etwa nur einzeln 
gegen des euerige, sondern vergleiche sie alle zusammen genommen mit ihm, ned 

dennoch wird das euerige bei Weitem das grbssere sein. Grausamer Mordist es, 
dass ihr fiberhaupt denen des Leben nicht geben wollt, denen ihr es gehen solltet; 

treulos seid ihr gegen euere V/iter, deren Namen und Wfirden ihr mit euch ab- 
sterben ]asset; ruchlos seid ihr, die ihr euere Geschlechter, die each der Gbtter 
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Willen in der lteihe tier Dinge fortgeben sollten~ vertilget~ und das  gr6sste {;e- 
schenk, das 65/ter Menschen geben koanten, verderbet und eben dadurch 6 5 t t e r -  

Tempel und Altfire selbst umst/irzet, lhr 15set die Bande des Staates, an dessert 
6esetze ihr euch nicht hinden wollet, werdet Verr~ther am Vaterlande, das ihr 
entkriiftet und unfrucbtbar reacher, ihr untergrabt den G, runtt desselben und ent- 
ziet~t ibm seine kiinftigen Bewohner. hus Menscben besteht der Slant, nicbt aus 
ltfiusern und S~ulen-Gangen und Markten, yon Mensehen leer . . . .  - -  hlles dieses, 
Bfirger Rom's, babe ich euch nngern, aber nothgedrungen vodlahen m(issen, nicbt 
als Feind, oder aus Hass, nein, aus Liebe nnd von dem Wunsche geleitet, einen 
recht starken Nachwuchs euch abnlieher M~nner zu seben, yon dem Wunsehe, dass 
Jeder eines eigenen lteerdes Besitzer, Jetter mit einem Sehwarme Familie um sich 
her, mit Weib und Kindern zu den Gbttern hingehe, . . .  K5nnte ich wohl mit 
Ehren euer Regent seth, wenn ich gegen euere mit jedem Jahre zunehmende Ver- 
ringerung gleicbgiihig bliebe? Kbnnte ich den Namen rater ties Vaterlandes mit 
Recht fdbren, wena it~r dem Staate keine ]ungen Biirger in Sbhnen erziehen wolltet? 
Wenn ich demnach auf euere ecbte Liebe rechnen darf, und wenn ihr mir jenen 
Vater-Namen nicht aus Sehmeichelei, sondern aus hcblung gabet, so entschiiesst 
euch doch auch, Ehem/inner und Vfiter zu werden, um euch selbst so scbbne Na- 
men zu verdienen, und micb jenen Namen mit Bestand der Wahrheit ffibren zu 
l a s s e n . " "  - -  So sprach er zu beiden Theilen nnd tlann erhbhte er die Belohnungen 
fbr die, welche Kinder batten, and in hnsehung der Strafen machte er unter be- 
reits ge~vesenen Ehem~nnern und ~ie Beweibten einen Untersehied. Beiden gab er 
noch etn .lahr Frist, um dutch Befolsung seines Befehles der gesetzten Strafe zu 
enlgehen." - -  So viel aus dem Berichte des Din Cas s iu s .  

. 

Die a l l en  I n d e r  h a b e n  n icb t  b e l i e b t ,  Volks-Z~iblur tgen  v o r -  

n e h m e n  zu l a s sen ;  wi t  wissen  also nieht ,  wie g ross  ihre  Anzahl  zu 

d e n  v e r s c h i e d e n e n  Zei ten war .  

Von ih ren  Maass rege ln ,  welche  die 5ffent l iche Hygie ine  und  

Politik d e r  Bev61kerung b e t r e f f e n ,  ist  m e h r f a c h  uns  K u n d e  ge-  

w o r d e n .  Was  zuni icbst  die Ehe -Verh~ l tn i s s e  betriff l ,  so  we i s en  d iese  

da r a u f  bin,  class in Ind ien  Alles auf  die  V o l k s - V e v m e h r u n g  ge r i ch te t  

war .  , D i e  E h e , "  sagt  P.  y o n  B o h l e n ~ ) ,  , i s t  Re l ig ions-Pf l ich t  

und  die Z e u g u n g  e ines  ech ten  E r b e n  ih r  n i ichs ter  u n d  wich t igs te r  

Zweck ;  das  ehe lose  L e b e n  de r  B u d d h i s t e n ,  we lches  aus d e r  i iber -  

t r i e b e n e n  Heiligkeit  de s  A n a e h o r e t e n - L e b e n s  s ieh en twicke l t e ,  is t  

d a h e r  d e m  B r a h m a n e n t h u m e  s c h n u r s t r a c k s  e n t g e g e n ,  d e n n  in d i e s e m  

wird  die Kinder los igke i t  als  die g rb s s t e  S e h a n d e  b e t r a c h t e t . "  

1) B o h l e n ,  P. v., Das alte Indien, mit besonderer Riicksieht auf hegypten dar- 
gestellt. K6nigsberg~ 1830. in 8 ('. Bd. 1I. S, 141. 
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Um klare Einsicht in die bevi~lkerungs-hygieinischen Maass- 
nahmeu de]" aiten lader zu gewinnen, ist es nSthig, eit~ige der 

wichtigeren Verordnungen des M a n u  ~) die Heerschau passiren zu 
lassen, hn dritten Hal~ptsttieke heisst es unter Anderem: ,,Wenn 

ein Wiedergehorener (Brahnlane) dic Einwilligung seines verehru~gs- 

w~.irdigen Fiihrers erlangt und,  nach der Vorschrit~ des Gesetzes, 
das Reinigungs-Bad mit den verordneten Ceremonien bet seiner 

Rtickkehr nach l]ause verriehtet hat, heirathe er eine Frau aus der 

n~imliehen Klasse, welehe die Merkmale der Vortreffliehkeit besitzt. - -  

Ein wiedergeborener Mann hat Erlauhuiss, diejenige Fr'au zur Ehe 

und zur heiligen Vereinigung zu w~ihlen, welehe nieht yon seinen 
Vor/'ahren viiterlicher oder miitterlicher Seite bis in das sechste 

Glied abstammt, und aus deren Familien-Namen sich keine Ver- 

wandtschaft mit seinem Familien-Stamme vom Vater oder yon der 

Mutter her abnehmen liisst. ~ Wenn er sich init ether Frau ver- 

m~ihlen will, muss er s0rgl'~iltig /blgende . . .  Familien vermeiden, 
sic miigen auch noch so vornehm nnd reich an Kfihen, Ziegen, 

Schafcn, Gold und Getreide seth: die Familie . . . ,  welche keine 

m~intdiehe Ez'ben hat; die, wetche dickes Haar auf dem Leibe hat; 

und diejenigen Familien, welche zu H~imorrhoiden, Schwindsucht, 

schlechter Verdauung, fallender Sucht, Aussatz und geschwollenen 

Beinen geneigt sind. Eine Jungfrau mit riJthlichem Haar oder mit 

irgcnd einem nngestalteten Gliede, eine yon Natur kr~i~kliehe~ eine, 

die zu ~iele oder gar keine Haupt-Itaare hat, eine, die unertr~glieh 

gesehwlitzig ist oder an TriefAugen leidet, soil er nieht heirathen. 

Er muss eine Jungfrau zur Frau wlihlen, deren Gestalt keinen Fell- 

l e t . . ~ ,  deren Gang roll A n s t a n d . . .  ist; deren Itaar nnd Ziihne 
sowohl an Stiirke als 6r(isse das Mittel halten, und deren K~rper 

vorztiglieh welch ist. - -  Zur ersten Ehe tier wiedergeborenen Klas- 

sen wird eine Frau at~s tier n~imlieben Klasse empfohlen; aber Dis- 
jenigen, welche Neigung hahen, wieder zu heirathen, miissen Frauen, 

wie sie naeh den Klassen aufeinander folgen, (ten Vorzng g e b e n . -  

M~inner der wiedergeborenen Klassen, welehe aus Verstandesschwliehe 

in gesetzwidrige Ehen mit Frauen aus tier nie@igsten Klasse sich 

2) Hindu Gesetzbuch 'oder i~ a n u's Verordnungen nach C u 11 u c a's Erlliuterung;... 
bus der Sanscrit. Sprache w/irtlich ia's Englische /ibersetzt yon Sir William 
Jones, and verteutschet yon Job. Christ. It uttner. Weimar, 1797. in 8 ~ 
S. 70 u. fig., 187 u. fig. 
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einlassen,  bringen ihre Familien und Naehkommen sehr bald z u m  

Stande der Sudras herab. - -  Wet aul' . . .  unrechtmiissige Weise 

das Nass der Lippen efner Sudra jtrinkt, wer dm'eh ihren Athem 

befleckt wird, und wer sogar e i a  Kind mit ihr zeugt, dessen Ver- 

breehen erkliiren die 6esetze~ fiir unversShnbar." - -  Ausserdem 

werden noeh folgende der 6esetzes-Paragraphen M a n u ' s  unsere 

Aufmerksamkeit in Ansprueh nehmen: ,,1)er Mann n:dhere sich seiner 

Frau zu geh~iriger Z@, das ist zu der Zeit, welche I'tir (lie Sehwanger- 

schaft am bequemsten ist, und er sei bestiindig mit iht ~ a11cin zu- 

frieden; tibrigens kann er i~r mit einem Verlangen ehelicher Um- 

arnmng sieh nahen, wenn es aueh ausser der gehbrigen Zeit sein 

sollte, ausgenommen an den verbotenen Tagen des M o n d e s . -  

Seehszehn Tage und Niehte in jedem Monate mit vier besondc~'en 
Tagen, die yon den Tugendhaften ~bersehen werden, heissen die 

natiirliehe Zeit tier Weiber. Unter diesen sechszehn wevden die 

vier ersten N~iehte, die elfte und die dreizehnte gemissbilligt, die 

tibrigen zehn N@hte sind erlaubt. - -  Einige sagen, dass in den 

gleiehen N~iehten SShne, in den ungleiehen TSehter gezeugt wet- 

den: daher muss der Mann, weleher cinch Sohn zu haben wiinseht, 

seiner Frau zu gehbriger Zeit in dcn gleichen Niehtcn nahcn. - -  

Aber eigentlieh wird ein Knabe durch die grSssere Sti~irke m~inn- 

licher Kraft, ein M~idcben dutch die grSssere Wirksamkeit der weib- 

lichen erzeugt; dutch 6/eiehheit ein Zwitter, odor ein Knabe und 

M~tdchen; bei Sehw~iehe oder Mangelbaftigkeit finder Empfiingniss 

nicbt statt. - -  - -  Wo die Frauen in Ehren gehalten werden, da 

ist Wohlgefallen der GStter, abet, wo sie veraehtet werden, da sind 

alle religitise Handhmgen vergebens. - -  Diejenigc Familie, in wel- 

eher der Mann mit seiner Frau und die Frau mit ihrem Manne zu- 
frieden ist, wird gewiss in ununterbroehenem Wohlstande bleiben." - -  

Das ftinfte Hauptsttiek, welches yon tier Di~t, yon der Reinigung 

und den Weibern handelt, enth~ilt einige merkwiirdige Stellen, die 

wit anfiihrmt massen, ehe wir eine allgemeine Beurtheilung der 

far uns interessanten Verordnungen des M a n u  niederzusehreiben 

verm~gen; jene S~ttze lauten: ,,Viele tausend Brahmanen, welehe 

yon ihrer frahen Jugend an alle Sinnliehkeit vermieden , ob sie gleieh 

ihren Familien keine Naehkommen hinterliessen, haben demungeaehtet 

den Himmel e r s t i e g e n . -  Und ein tngendhaftes Weib steigt, ebenso 

wie diese enthaltsamen Miinner, in den Himmel, ob sie gleieh kein 
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Kind gehabt hat, dafern sie nach dem Hintritte ihres Herrn giinz- 
lich einer strengen Friimmigkeit sich widmet. - -  Abel" eine Wittwe, 
welche, urn Kinder zu haben,  ihren verstorbenen Gatten dadurch 
ver~chtlich behandelt, dass sie aufis Neue heirathet, zieht hienieden 
Schande sich zu und wird einst yon dem Sitze ihres Herrn aus- 
geschlossen sein. - -  Eine verheirathet gewesene Frau,  welche die 
Pflicht verletzt, die sie ihremJHerrn schuldig ist, brandmarkt sich 

mit Schande in diesem Leben und wird im n~ichsten in den Leib 
eines Schakals kommen, oder yon Elephantiasis und anderen Krank- 

beiten aufgerieben werden, welche die Stvafen der Verbrecher sind. 
Hingegen eine Frau, die ihren Gatten nicht verachtet, sondern ihre 

Gedanken, ihre Worte, ihren Kiirper ibm allein gewidmet hat,  er- 
reicht seine himmlische Wohnung und wird yon guten Menschen 
tugendhaft genannt." - -  

Das 6esetz des Manu  fordert die Heirath innerhalb der Kaste. 

Wiire die Zahl der Inder eine beziehungsweise sehr kleine gewesen, 
so h~itte die strenge Befolgung dieses Gebotes wirklich Entartung 
der verschiedenen Kasten zur Folge gehabt, und das indische Volk 
st~inde heute d e m  Verfalle n~iher. So aber belief die Volks-Menge 
Indiens sich immer auf bedeutend hohe Zahlen und andererseits 
wurde das Gesetz zu keiner Zeit mit der erforderten Ptinktlichkeit 

befolgt. 
Das Verbot, innerhalb der n~ichsten Verwandtschafts-Kreise zu 

heirathen, geniigt bei nut einigermaassen genauer Beachtung durch- 
aus, um der Degeneration innerhalb der Kaste vorzubeugen. Wenn 
also die verschiedenen Schichten auch nicht mit einander sich 

mischen, so ist bei Bestand und Durchffihrung dieses Gesetzes filr 
das Wohl der BeviJikerung keine Gefahr zu besorgen. 

Eine Familie, welche keinen m~innlichen Erben hat, soll nacb 

der Verordnung M a n u ' s  nicht zur Rekrutirung der Braut gewiihlt 
werden. Der Gesetzgeber w a r  in der praktischen Hygieine s e h r  

bewandert;  denn dieses sein Gebot ist tief begrtindet: Familien, in 
denen miinnliche Nachkommen fehlen, bieten wenig Sicherheit far 
entsprechende Vermehrung der Individuen, da sie in nicht wenigen 
Fiillen an der 6renze des Erliischens stehen. Und da die Absicht 
der Legislatoren des alten Indien auf Vermehrung der Menschen 
hinauslief, musste ihnen jede Ehe bedenklich erscheinen, wo Einer 

der Ehegatten die Biirgschaft gesundheits-gem~isser Fortpflanzung 
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nicht bieten konnte. Sie waren genau in ihrer Erkenntniss, scharf 
in ihrer Beurtheihmg, strenge i n  ihren Anforderungen; und so 

dtirfen wir uns nicht wundern, wenn ibre Gesetze die Grenze dessen 
iiberschreiten, welches heutzutage in das Bereieh des hygieiniseh 
Mtiglichen gehtirt, 

Die Vorsehriften, durch welche die Ebelichung mit Sprtisslingen 
aus dickhaarigen Familien verboten wird, ist gleichral[s nicht ohne 
gewichtigen Grund: sie bezieht sich auf die Frage der Veredelung 
oder Verordiniirung der Rassen dutch feiner oder griJber angelegte 
M~itter. Die 6esetzgeber wollten die Kaste der Brabmanen ver- 
edeln: sie mussten ihren Gliedern die Verbindung mit T(iehtern 
diekhaariger Familien verbieten, denn das dieke Haar ist ein Kenn- 
zeiehen grober 0rganisation, wenn ich dieses Ausdrucks reich be- 
dienen daft. - -  Das beziehungsweise zu diinne Haar weiset auf 

allgemeine Kiirper-Schwiiche, Skropheln, ein ausschweifendes Leben, 
das zu diehte oft auf Rohheit des Herzens und Gemttthes hin. Das 
rothe Haar ist nieht selten Personen yon ganz besonderer Erreg- 
barkeit, Falschheit, List u. s. w. eigen, und diese hiilt der Gesetz- 
geber nicbt ffir passend zur Erzeugnng neuer 6eschlechter yon 

Drab marten. 
Da dem Legislator immer die Grundslitze der Zticbtung vor- 

sehweben und die Hygieine allein seine Dictate bestimmt, - -  so 
kanff er nicht anders,  als Heirathen mit Personen aus sehwind- 

stiehtigen, auss~itzigen, stinkenden, sehlibigten, krlitzigen, epilepti- 
schen, hlimorrhoidalischen, trief~i.ugigen u. dgl. elenden Familien zu 

verbieten. - -  Aus rein geburtsh~lflichen Grtinden muss die Ehe 
mit einem buekeligen, versehobenen Drier sonst verkriippelten Frauen- 

�9 zimmer widerrathen werden; denn in nicht wenigen F~illen kSrper- 

licher Missgestaltung ist das Beeken verengt oder sehlecht geformt 
und ersehwert so die Geburt, beeintriichtigt ihren naturgemiissen 
Ablauf, oder maeht sie ganz unm(iglich, und wird so der Kaiser- 
scbnitt oder die Zerstiickelung des wlihrend der Geblir-Arbeit ab- 
gestorheneu Kindes nothwendig. Dass der ftir Ktirper-SchiJnheit 

ganz besonders empftingliche Orientale schon yon vorneherein ein 
missgestaltetes Weib nicht leiden mag, dafiir sprechen alle morgen- 
liindischen Gesetze, indem sie die Verehelichung mit solchen Per-  
sonen widerrathen oder ganz verbieten. 

Docb, das buckelige Weib ist deal Morgenltinder noch ertrtig- 
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lieh, wenn - -  es ihm yore Leibe bleibt: das gesehw~ttzige aber und 
das trieffiugige widersteht ihm auf alas Gewaltigste. Wer in den 
Werken der orientalischen Dichter nur einigermaassen belesen ist, 
wird in diesem Aussprueh vollst~indig mir beistimmen und im Stande 
sein, zu erkl~iren, warum das Verbot der Yerehelichung mit uner- 
tr~iglieh geschwiitzigen und trieffiugigen Frauen einen Bestandtheil 
des Gesetzes der Hindu ausmaeht. - -  Vom Standpunkte der Be- 
vSlkerungs.H}'gieine kann dieses Verbot, wenn aueh nieht gebilligt, 
doch gerechtfertigt werden; unertr~igliehe geschw~itz!gkeit ist oft 
ein Zeiehen unglacklieher nervtiser oder sanguinischer Verfassung; 
die Kinder geschw~itziger MUtter erben die seh~ndliche Eigenschaft 
und maehen den stillen Tempel der Familie zu einer wahrhaftigen 
auden-Schule; sie stSren die zur normalen Entwickelung des Geistes 
und gemtithes nSthige Beschauliehkeit und vermSgen die Interessen 
der gltickseligkeit ernstlich in gefahr zu bringen, da das Bittere 
und Verbissene dureh gesehw~itzigkeit mgchtig gen~ihrt, die Lampe 
des Neides, der Raehsueht und anderer yon den p~belhaften Leiden- 
sehaftcn reiehlich mit Brennstoff versorgt wird. ~ Triefaugen wei- 
sen auf Skropheln und unz~ihlige andere chronisehe Leiden hin; 
ganz abgesehen davon, dass sie bei dem gesunden Ehegatten, wenn 
nicht Abseheu, doeh Ekel erregen. 

Wenn das Gesetz des M a n u Weiehheit des weiblichen KSrpers 
verlangt, so beweist dies nut den Seharfsinn seines Urhebers, der 
die Attribute wahrer Weibliehkeit genau erkannte und zusammen- 
fasste, und der Brahmanen~Geschlecht zu veredeln strebte. Sch[~ne, 
edle Formen pflegen nieht aus den Leibern solcher Mtitter hervor- 
zugehen, deren Aeusseres dem mit der Zimmermanns-Haeke be- 
arbeiteten Holz-Klotze gleieh{ oder deren Muskel mit denen baum~ 
starker Miinner in Hinsidlt des Grades der H~irte wetteifern. 

Dem Gesetzgeber sehweben immer die Grundslitze der Ztich- 
tung vor; deshatb sucht el" auf Regelmlissigkeit des Beisehlaf-Exer- 
eitiums binzuwirken, dem Coitus die passende, nieht in die Men- 
struations-Periode fallende Zeit zu versiehern. Indem Manu  die 
Einweiberei empfiehlt, befestigt er das eheliehe Band, gibt der hfius- 
liehen Erziehung der Naehkommen goldenen goden, hebt die all- 
gemeine Sittliehkeit und verbiirgt die gesellsehaftliehe Wohlfahrt. 

Die Erzeugung der m~nnliehen und weibliehen Sprbsslinge 
llisst das ttindu-gesetzbueh dureh die griJssere Kraft des einen der 
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z e u g e n d e n  Gatten bewirken,  wie ferner dutch die Einwirkung der 
geraden oder ungeraden Zahl der Tage. In Betreff des ersten 
Punktes wird die Ansicht des indischen Gesetzgebers dutch die Er- 
fahrung aller Zeiten best~itigt. Die gleiche oder ungleiche Zahl der 
Tage abet als bestimmend auf das Geschlecht des Nacllki3mmlings 
anzunehmen, ist ungerechtfertigt. Die neuen Unte~'suchungen yon 
M. T h u r y  3) hahen den Beweis ~eliefert, class (lie Entstehn1~g eines 
m:innlichen oder weiblichen Spriissli~gs allerdings yon einer ge- 
wissen Zeit abh',ingig ist, diese abet mit den gleiehen oder un- 
gleichen Tagen niehts zu lhun hat. - -  Zur besseren Uebersicht 
theile ich die Ergehnisse dee Forschuugen Thl~ry 's  im Folgenden 
mit: , l .  Das geschlecht hlingt ab yore Grade der lqeifung des Eies 
im Augenblicke, w o e s  yon der Befruchtung getroffen wird. 2. Das 

Ei, welches, wenn es befruchtet wird, noch r~icht einen gewissen 
Grad der Reifung erreicht hat, gibt ein Weibchen; ist dieser Grad 
der Reifung tiberschritten, so gibt das Ei, wenn es befruehtet wird, 
ein M~innchen. 3. Wenn zur Zeit der Brunst ein einziges El, yore 
Eierstock abgeliist, langsam durch den Geschlechts-Apparat herab- 
steigt (Thiere, welche ein Junges gebiiren), so geniigt es, dass die 
Befruebtung am Anfange der Brunst statthabe, um Weibchen zu 
zeugen, nnd am Ende, urn M~nnchen zn zet~gen, indem die Um- 
wandlung des Zustandes des Eies normal w~hrend der Dauer seines 
Durehgangs dutch den Geschlechtskanal stattfindet. 4. Wenn wtih- 
rend der Dauer einer einzigen Zeugungsperiode hintereinander meh- 
rere Eier yore Eierstocke sich ahl(Ssen (Thiere, welehe mehcere 
Junge gebliren und die Eierlegenden im Allgemeinen), so sind in 
der Regel dle ersten Eier weniger entwiekelr und geben Wcibchen; 
die letzten siud reifev und geben M~innchen. Trifft es sich jedoch, 
dass eine zweite Zeugungsperiode der ersten m~chfolgt oder ~ndern 
sich die husseren oder inneren Umst~tndc betrtichtlich, so kann es 
geschehen, dass die letztefi Eier nieht de~ hi~heren Grad der Rei- 
lung erlangen und auf's r'~eue Weibchen g e b e [ ~ " . . .  ~ 

Indem M a n u  die Hochsch~tzung des Weibes verlangt, befestigt 
er das Familien-Leben und sichert die gesellschaftliche Wohlfahrt, 

a) T h ilry, lVl., Ueber das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter bei den Pflanzen, 
den Thieren und den Menschen . . .  herausgegeben yon H. Alex.  Pagen-  
s t eeher .  Leipzig~ 1864. in 8 ~. - S . / 6 u .  llg. 

archly f. pathol, anat. Bd. XLV. HIL 3 u. 4. 31 
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Die vom indischen Gesetzgeber gepriesene Enthaltsamkeit ~'ird 
keineswegs dem ehelichen Stande vorgezogen, sondern eher ibm 

nachgesetzt. Abel" bet alledem weist sie immer auf mehr oder rain- 
dee grosse Siiirungen im legislatorischen Gehirne hin. 

Dies wliren nun einige Auslegungen der Vel'ordmmgen Manu ' s  
arts deln 6esiehtspunkte der Bevi~lkerungs-Itygieine. 

Die Vermehrung dee Beviilkerung wurde dutch die in sehr 

alten Zeiten sehon ge(ihte Wittwen-Verbrennung gewiss in nut  klei- 

nero Maasse beeinflusst; (lass indessen dee Volks-Vermehrung Ab- 
bruch geschah, ist leicht zu begreifen. Die Verbrennung dee Witt- 
wen in Indien ist naeh dem Berichte des allen D i o d o r  y o n  Si -  

c i l i e n  ' )  also entstanden: ,,Bet den Indern ist es yon den ititesten 
Zeiten her tiblieb gewesen, dass Beaut und Br~iutigam nicht nach 
dee Wahl three Eltern, sondern nach ihrem eigenen Einverst~indniss 
einander heiratben. Da nun ehedem die Verlobung zwischen sehr 
jungen Personen zu geschehen pflegte, so konnte es nicht anders 
kommen, als dass oft beide in three Wahl sich betrogen sahen und 

den gethanen Sehritt bereuten, die Frauen abet zu Ausschweit'ungen 
sieh verfi:~hren liessen und Anderen ihre Liebe sehenkten. Endlich 
gingen sie, well es dem Wohlstande znwider war, den einmal ge- 
wlihlten 6atten zu verlassen, gar so welt, dass sic ihre Miinner mit 
Gift aus dem Wege r i i u m t e n . . .  Diese Leiehtfertigkeit nahm auch 
gar bald iiberhand, u n d e s  wurden auf solehe Weise sehr viele 
Miinner um's Leben gebracht. Well man nun dureh Bestrafung 
dee Urheberinnen dieses Uebels die anderen yon dergleiehen Ver- 
brechen nieht abschreeken konnte, so gab man ein Gesetz, dass 
alle Frauen, nut  die Schwangeren und Mtitter ausgenommen, zu- 
gleieh mit ihren verstorbenen Miinnern sieh verhrennen sollten. 
Jede, die diesem Beschlusse nicht sieb unterwerfen wtirde, sollte 
zeitlebens eine Wittwe bleiben und als eine Missethliterin stetS yon 
allen Opfern und anderen Gebr~iuchen ausgeschlossen seiu. Sobald 
dieses Gesetz gegehen worden, nahm die Ruehlosigkeit dee Weiber 
auf einmat sine ganz andere Wendung; denn wegen der Gr0sse 
dee Sehande unterzog sieh nun  eine Jede freiwillig dem Tode und 
aus diesem Grunde waren sie nicht allein file die Sicberheit ihrer 

4) Diodor yon S i c i i i e n ,  Bibliothek tier Geschichte. BuchXIX., Hauptstfick 33. 
(Stroth-Kal twasser ,  Bd, V. S, 212u. flg.) 



483 

Miinner, an  der sie auch Tbeil batten, bestens besorgt, sondern sic 
stritten aucb dart tber untereinander als tiber die griisste E h r e " . . . - -  

So weit D i o d o r .  
C h r i s t i a n  L a s s e n  a) sagt, d a s s e s  erst in der jiingsten Zeit 

den Engl~indern naeh vielen erfolglosen Anstrengungen gelungen 
set, die Sitte der Wittwen-Verbrennung aut2ubeben, l)ieser Meinung 
muss t'olgender Aussprueh K a r l F r i c d r i c h  N e u m a n n ' s ~ )  eorrigi- 
rend zur Seite gesetzt werden: ,Dies (n~imlicb die Anstrengungen 
und Erlasse der Engl:ander) fiihrte jedoch zu keinem betriedigenden 
Ergebniss; die Anzabi der Opfer sehien, seit dem Vcrsueh sic zu 
mindern, im Steigen begriff'en. Unter diesen Umst~indcn erhob sieh 
unerwartet und pl6tzlich, mitten aus dee brahmaniseben Gemeinde 
selbst, eine einflussreiehe Stimme gegen diese und andere Grliueltha- 
ten. R a m  m ohu n Ro~-(1820) lehrte mittelst eigener in bengaliseber 
und englischer Spraebe gesehriebmaer Flugsehriften: ,,Die Wittwen- 
Verbvennung ist von Man u nicht vorgesehriebmJ; Stellen des W e d a  
sind ihr geeadezu entgegen; selhst v ide  sp~itere Oesetzbiicher er- 
heben das trine tugendhafte Leben der Wittwen tiber ihre Opferung." 
Die geweise des kenntnissreichen Brahmanen bernben ;mr festem 
Grunde; sic konnten nicbt umgestossen werden. Sic sind es, weletm 
vorztiglieh das cntsehiedene Auftreten des Ober-Statthalters hervor- 
riefen und begNindeten." - -  Zum Sehluss bemerke ieh, dass tiber 

die Wittwen-Verbrennung in Indien ganz besonders bet B o h l e n  7) 
naehgelesen werden muss. Naeh den Untersuehungen des nehm- 
lichen Forsehers sind Rinder-Opfer m nl ist das Aussetzen der Kin- 
der bet den alten lndern unerhbrt:  denn, je mehr Kinder, desto 
mehr 61tiek, set der erste Grundsatz des gesetzes. So sehen wir 

denn, class im alten lndien die Yermehrnng tier Volks-Zahl begtin- 
stigt worden ist. 

4. 

Im alten Egypten waren, naeh der Versicherung des B i o d o r  
yon S i e i l i e n  '), die Ehen zwisehen glutsverwandten nicbt verboten: 

~) Lassen, Ch., /ndischehlterHmmskunde. Bd. IIL [Leipzig, 1858. in 8~ S.3i8. 
~) Neumann, If. F., Gesehiehte des englischen Retches in hsien. Leipzig~ t857. 

in8 ~ Bd. IL S. 171 u. flg. 
7) Bohlen. - -  h .a .O.  Bd.l.S. 293u. flg. u. 304. 
l) Diodor yon S ici l ien,  Bibliothek der gesehiehte. Buehl. Hauptstiick27. 

(Stroth-Kalt~vasser. Bd.L S. 50.) 
3 1 "  
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,,Die Egygter haben,  wie es heisst,  ein. Gesetz, nach welchem 

wider den allgemeinen Gebrauch der tibrigen Viilker - -  ein Jeder 
seine Schwester heirathen soil, well die I s i s  dabei so wohl sich 
befunden hiitte," - -  Wie es das egyptische Volk mit der Ein- und 
Vielweiberei hielt, babe ich in meinem Werke tiber das eheliche 
Leben entwickelt. 

In Hinsiebt der Aussetzung der Neugeboreneo und der Verhlilt- 

nisse der Kinder-Erziehung bemerkt M a x i m i l i a n  Uhlemann  ~) 
unter Anderem: ,,Das Aussetzen der Kinder war in Egypten nicht 

erlaubt,  und alle ohne Unterschied, gleichviel ob sie von freien 
Miittern oder von Sklavinnen geboren waren, batten gleiehe An- 
sprilcbe auf die mit dem Stande ihres Vaters verkntipften btirger- 

lichen Rechte und wurden auf gleiche Weise zum Berufe des Vaters 
herangezogen. Denn so volkreieh aueh Egygten, und so fruehlbar 
auch das weibliehe Geschleeht daselbst war, so wac doer die Er- 
niihrung und Erziehung der Kinder nieht im Geringsteu kostspielig." 
� 9  ,,Den Denkmlilern naeh seheinen die meisten Eg)'pterinnen naeh 

dem Beispiele der I s i s  ihre Kinder selbst gesliugt zu haben. Eine 
Ausnahme biervon machten wohl nur sehr vornehme Damen und 
Ktiniginnen. Die Kinder verlebten ihre ersten Jahre, bis sie Unter- 
rieht yore Vater empfat~gen konnten, bet der Mutter, mit der sie 

hliufig in den Giirten auf den Denkm:(ilern al)gebildet sind; sie gingen 
barfuss und naekt, wie im heutigen Orient, so dass der Kth'per 
mit Leichtigkeit zu seiner vollkommenen nnd nattirlichen Gestalt 
sich et~twickeln und ausbilden konnte, weshaib aueh ungesunde 
und verwaehsene Ki,~der eine grosse Seltenheit waren." --- Ein so 

ekelhaftes Voik die a!ten Egypter sonst aueh waren, in dem 
St[ieke der Nicht-Aussetzung und des Selbst-Siiagens ihrer Kinder 
miissen wir ihnen das grtisste Lob zollen. 0b nun die Kinder- 
Liebe es war, welehe den Gedanken der Beseitigung gewisser Neu- 
geborenen nicht aufkommen liess, oder ob die Aussetzung wegen 
der grossen Seltent~eit verkrtippelter SpriJsslinge nieht sich ntithig 
maehte; - -  diese (f[ir unsere U.tersnchung indessen gleichgiiltige) 
Frage kann nicht entschieden werden. 

Die Bev~lkertmgs-Zahl Egyptens wird im ersten Jabrhunderte 

~ U h I e m an n, M., Handbuch der gesammlen ~igyptischen hl|erlhumskunde. Leipzig~ 
1857---1858. in 8 o . Bd. IL S. 277 u. fig. 



485 

der christliehen Zeitreehnung yon Flavius Josephus s) auf sieben 
und eine halbe Million angeschlagen;  die Bewohner  der Stadt Alex- 

andrien sind darin nicht begriffen. Z u m p t  a) schl~igt ftir dieselbe 

Zeit die Anzahl der Egypter  auf acht Millionen an. Bei H e r o d o t ,  

P l i n i u s  und D i o d o r  sind keine Angaben fiber die eigentliche 

GrSsse der BevSlkerung, daher ich von Citirung der Stellen, welche 

auf die Population in Egypten sich beziehen,  hier Abstand neh- 

men darf. S a m u e l  S h a r p e  5) bemerkt unter  Andercm:  ,D ie  

Landes-BevSlkernng kann auf ffinf nnd eine halbe Million berechnet  

werden ,  da siebenhundert  Tausend eingeschriebene Kron-P~ichter 

aus dem kriegsttichtigen Alter waren ."  Man sieht also, wie ver- 

schieden die Meinunge.  fiber die Volks-Zahl des alten Eg;fpten sind. 

Unter den bevi31kerungs-h~gieinisehen Maassregetn der alten 

Egypter nimmt die Anordnung des Badens eine gewichtige Stelle 

ein; nicht minder die Lebensweise (in Bezug auf Speise und Trank) 

und die Beschneidung. H e r o d o t  6) und D i o d o r  7) me]den yon 

dem hliufigen Gebrauehe der Biider und Waschungen. D i o d o r  

erz~ihlt, dass den egyptischen KiSnigen die Zeit bestimmt war, wann 

sie tiiglich baden, ihrer Gemahlin beiwobnen und andere Geschiifte 

verriehten mussten. , ,Ueberdies",  sagt er, ihre Di:~it betreffcnd, welter, 

,,war es Sitte ftir sie,  nut  ein['acbe Nahrungsmittel  zu geniessen, 

nur Kalb-  oder G~inse=Fleiseh zu essen, auch vom Wein nur ein 

bestimmtes Maass zn t r inken,  das weder Viillerei noch Trunkenheit  

veranlassen konnte. Ueberhaupt war Alles, was zur Dilit gehiSrt, 

s) Flavii  Joseph i  Hebraei, Opera omnia graece et latine excusa ad editionem 
Lugduno-Batavam Sigeber t i  Havercampii  . . .  Curavl[ Franciscus  Ober- 
t h/i r. Lipsiae, 1782--1785. in 8% Bd. Ill. p. 483. -- De bello jndaieo. Buch lI. 
Hauptst(ick 16. 

4) Z umpt~ Ueber den Stand der BevSIkerung und dieVolksvermehrung ira Mter- 
thum. - -  Philo/ogische und historische Abhandhmgen der Akademie der Wis- 
sensehaften zu Berlin. 1842. in 40 . S. 51. 

s) Sharpe,  S., Geschichte Egyptens,+on deri~ltesten Zeit hiszur Eroberung dutch 
die hraber 640 (6~'1) n. Chr . . . .  be;+rbeitet vun H. Jolov, iez . . .  berichtigt 
�9 ,'on Alfred yon Gutschmid.  2. huff. Leipziz, 1862. inS". Bd.L S. 55. 

6) Herodot i ,  Musae si-ce historiarum lihri IX Ad veterum codicum lidem de- 
nuo recensuit ]ectionis varietate continua interpretatione latina adnotationibus 
Wesse l ing i i  et Valckenar i i  aliorumque et suis illustravit J o h a n n e s  
Schweighaeuser .  Argentoratiet Pnrisiis, 1816. in 8". Bd.l.p. 306u.flg. 
Buchll. Hauptstfiek37. 

�9 ) D i o d o r . -  Buch I. Hanptstiick 7 0 . -  (S t ro th -Kal twasse r .  Bd.l .S.  143.) 
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so m~Issig angeordnet,  class es das Ansehen hatte, als wenn nicht 
ein Gesetzgeber, sondern der beste Arzt, der sein bestes Absehen 
auf die Gesundheit gerichtet hat, diese Vorsehriften angeordnet 
hiitte." - -  Auch die Beschneidung war bei den Eg~(ptern iiblieh; 
es hat in neuerer Zeit urJter Anderen M. G. S a l o m o n  s) diesen 
Gegenstand studirt. U h l e m a u n a )  glaubt mit Bestimmtheit behaup, 
ten zt~ dtirfet~, class die 8escbaeidung in Egypten at~fgekommen und 
zuerst exercirt worden sei. 

, 

Wir finden bei den alien Hebrliern, ebenso wie bei anderen 
Vtilkern des hlterthums, class ihre Vorscbriften und Gesetze die 
beziehungsweise baldige Abschliessung der Ehe fordern, damit das 

Mensebengeschlecht entsprechend vermehrt werde. Es ist eine der 
wichtigsten bev61kerungs-politischen Maassregeln der Juden, die 
naturgemtisse Fortpflanzm]~ in jeder Weise zu begi/nstigen; wir er- 
sehen dies aus alien Gesetzen dicses Volkes, zumal aus den Ver- 
ordrmr~gen des Moses .  In meinem Bucbe iiber dos ebeliehe Leben 
babe iet~ ausftihrlich fiber all' diese Verh~iltnisse gehandelt. 

Zum Schlusse seiner Betrachtungen tiber die Hebr~ier gibt 
M o r e a u  de  J o n n ~ s ' )  folgendes Bild der Bevtilkerungs-Bewegung 
in den verschiedensteu Zeilrtiumen. Um 2128 vor C h r i s t u s ,  als 
J ako  b in E~ypten sieh niederliess, soil es nur siebenzig Juden ge- 
geben habetlI Zur Zeit des Auszugs yon Eg~pten (fast 1700 Jahre 
vor C h r i s t u s )  betr~lg die Gesammt-Zahl der Israeliten andertbalb 

Mil|ioneu. Und die Ziiblung, die Ktinig D a v i d  veranstalten liess 
(etwas tiber tausend Jahre vor C h r i s t u s ) ,  ergab 3,757,000 Seelen. 
Wiihread die Juden in Egvpten wohnten, vermehrtcn sie im Durch- 
schnitt j~ihrlicb sich um 1750 KSpfe. Der A~ffenlhalt in der Wiiste 
verminderte das Volk j~ihriieh um bundert Individuen; vierzig Jahre 

waren die Israeliten in tier Wiiste. Als sie nun in Judlia wohnten, 
betrug (w~ihrend 640 Jahren) ihre dnrchschnittliche jiihrliche Zu- 

s) S alo m o n, M. G. ,' Die Beschneidung. Historisch und medizinisch beleuchtet. 
BraLmschweig, 1844. in 8". S. 3 u..f/g. 

o) Uhlemann, M., Toth oder die Wissenschaften:der a[ten hegypter nach klas- 
sischen und ggyptischen Que]]er) bearbeitet, GSttingen~ 1855. in 8 ~ S. 161 u. fig. 

1) Moreau de Jonn~s, A., Statistique des peuples de l'antiquih! . . .  Paris, 
|851. in 8 ~). Bd.l.p. 153u, fig. 
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nahme 3450. - -  Moreau  de J o n n b s  mag diese Zahlen verant- 

worten. 

Die Frucht-Abtreibung diirfte bei den alten Juden nut  selten 

vorgekommen sein, wenigstens hatte sin nicht im Entferntesten die 

Bedeutung win bei anderen VSlkern des Altertbums. H e i n r i c h  

E h r e n f r i e d  W a r n e k r o s  ~) bemerkt tiber die Abtreibung (die er 

als Kinder-Moral auffasst): ,Kinder-Mord ist gleichfalls im Gesetz 

nicht verpiint, weil hebr~iische zu Fall gekommene M~idchen nicht 

die geringste Veranlassung dazu batten; denn die Schw~ingerer 

mussten sin heirathen." - -  Noch weniger kam die Aussetzung der 
Kinder vor. T a c i t u s  3) sagt im fiinften Buche der Geschichte yon 

den alten Hcbriiern unter Anderem: ,Nam et hecate quemquam ex 

agnatis nefas animasTJe proelio ant suppiieiis peremtorum aeter- 

has putant. Hinc generandi amor et moriendi contemtus." 
Wenn wir im ersten Hauptstiicke des zwniten Buches Mosis  4) 

lesen, begegnen uns Maassnahmen, welche auf Verminderung der 

Zahl der Juden und g~inzliche Aufliisung ihres Stammes in Egypten 

hinauslaufen. Die betreffenden Bibel-Stellen lauten: ,Da nun Jo-  

s eph  gestorben war, nnd alle seine Brtider~ und Alle, die zu der 

Zeit gelebt hatten; wuchsen die Kinder l s r a e l s ,  und zengten Kin- 

der und mebrten sich; und wurden ihrer sehr viele, dass ihrer 

das Land roll ward. Da kam ein neuer KSnig auf in Egypten, 

der wusste nichts yon J o s e p h ,  und sprach zu seinem Volke: 

Siehe, des Volkes der Kinder l s r a e l s  ist viel, und mehr, denn wir. 

Wohlan, wir wollen sin mit List d~impfen, dass ihrer nicht so viel 

werden. Denn wo sich ein Krieg erh(ibe, miichten sin sich auch 

zu unseren Feinden schlagen und wider uns streiten und zum 

Lande ausziehen. Und man setzte Frohn-ViJgte tiber sin, die sin 

mit schweren Diensten drticken sollten; denn man hauete dem 

P h a r a o  die St~idte Pithon und Raemses zu Schatz-H~iusern. Aber 

je mehr sin das Volk driickten, je mehr es sich mehrte nnd aus- 

breitete. Und sin hieltcn die Kinder l s r a e l s  win einen Griiuel. 

Und die Eg?pter zwangen die Kinder I s r a e l s  zum Dienst mit Un- 

2) Warnekros~ H. E., Entwurf der hebriiischen hlterthfimer. 3. hurl. yon h. G. 
Hoffmann. Weimar, 1832. in 8 o . S. 370. 

a) C. Cornelii Taciti~ Opera omnia~ ex reeensione J. h. Ernesti. Berolini~ 
1770. in 8 ~ p. 107. - -  tlistoriarum liber V. ~ 5. 

a) 2. Buch Mosis. tIauptst/ick I. Vers 6 u. fig. 
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barmherzigkeit. Und machten ihnen ihr Leben sauer, mit schwerer 
Arbeit im Thon und Ziegeln, und mit allerlei P'riihnen auf dem 

Felde, and mit allerlei Arbeit, die sie ihnen auflegten mit Unbarm- 
berzigkeit. Und der Kbnig in Egypten sprach zu den ebr~ischen 
Wehemiittern, deren eine hiess S i p h r a ,  und die andere P u a :  
Wenn ihr den ebr~iischen Weibern helfet, und auf dem Stuhl sehet, 
dass es ein Sohn ist,  so tiidtet ihrJ; ist es abet  eine Tochter, so 
lasset sie leben. Aber die Wehem[itter fiirchteten Gott, und thaten 
nicbt, wie der Kiinig in Egypten zu ihnen gesagt hatte, sondern 

liessen die Kinder leben. Da rief der Kbnig in Egypten die Wehe- 
matter ,  und sprach zu ihnen: Warum thut ihr das, dass ihr die 
Kinder leben tasset? Die Wehemtitter a~)tworteten P h a r a o :  Die 

ebr~iischen Weiber sind nicht wie die egyptischen, denn sie sind 
harte Weiber; ehe die Wehemutter zu ibnen kommt, haben sie 

geboren. Darurn that Gott den Wehemtittern Gutes. Und das Volk 
mehrte sicb, und ward sehr viel. Und well die Wehematter Oott 
fiirchteten, bauete er ihncn H~iuser. Da gebot P h a r a o  allem sei- 

nero Volk, und spracb: Alle Sbhne, die geboren werden, werfet 
ins Wasser,  und alle Tbchter lasset leben." - -  Hier ist es nicht 
die Sucht nelrerer Staats-Perticken, vermeintlicb excessiver Vermeh- 
rung der Beviilkerung zu begegnen; nicht die Besorgniss, dass die 
Menge der Lebensmittel~ welche das Land hervorbringt, fiir eine so 
grosse Volks-Zabl etwa nicht ausreicbend sein kbnnte; ~ sondern 
cinzig und alleitl ein politiscber Beweggrund, wie er oben bereits 
ausgesprochen ist. lndessen kann Einem jener egyptiscbe K~nig 
nur wegen seiner Dnmmheit leid t h u n :  wie konnte der Thor glau- 

ben, dass das feige Juden-Volk, weIches die Knechtschaft mit sol- 
cher ekelhaften Unterth~nigkeit und wahrhaftiger Scbafs-Geduld er- 
trug, auch bei der gri~ssten Kopf-Zahl der herrschenden Nation 
nachtheilig geworden w~re! Wenn eine bevblkerurtgs-politiscbe 
Maassregel de[~ Namen einer birulosen verdiente, so war es die 
des P h a r a o .  - -  

Die Beschneidung ist oft als ein Mittel zur Vermebrung der 
Bevblkerlmg angefiihrt und betrachtet worden. J. B. F r i e d r e i c h  a), 
der fiber diesen Gegenstand umfassende Studien machte, sagt unter 
Anderem: ,,Die weibliebe Fruchtbarkeit wurde bei den Israeliten 

5) Friedreich,  J. B., Zur Bibe]. Naturhistorische, anlhropologische und medi- 
cinische Fragmente. Nbraberg, 1848. in 8 '~. Bd.!I. S. 138u. fig, 
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sehr hoch geachtet,  ftir einen Segen, ftlr eine besondere Gnade 
J e h o v a h ' s ,  so wie die Unfruchtbarkeit ftir eine besoudere Strafe 

J e h o v a h ' s  gehalten ; daher wnrde aueh die Befi~rderung der weib- 
lichen Fruchtbarkeit ein hogenmerk der israelitischen Gesetzgebung, 

. . . .  So h a t  nian nun auch der Beschneidung . .  eine legislative 
Bedeutung beigelegt, indem die Ansicht aufiauchte, sie trage zur 
Fruchtbarkeit des Beisehlafes bet." Und J u l i u s  R o s e n b a u m  ~) 

iiussert, wie folgt: ,,Was endlich die mehrfaeh geiiusserte ldee, 
dass die Beschneidung Behufs der griisseren Fruchtharkeit der S(ihne 
A b r a h a m ' s  eingeffihrt set . . .  betrifft, so diirfte es nieht sowoh] 
die griissere L~inge der Vorhaut seth, worauf man sich zu berufen 

hiitte, als vielmehr dieselben Grtinde, welche das Reinhalten der 
Zeugungs-Theile tiberhaupt geboten, da die gehinderte Ausspritzung 
des Samens bet zu langer Vorhaut immer nut dann eintreten karm, 
wena diese zugleich an ibrer Miindung verengt ist, so dass sie sieb 
w~ihrend des Actes des Coitus r~icht (iber die Eichel ziehen kann. 

Die Saehe ist vielmehr diese. Wenn dutch klimatische Einfltisse 
leicht Affeetionen der mit der Vorbaut bedeckten Eiehel eintreten, 

so nxusste dadurch der freie Gebrauch des ZeugHngs-Gliedes gehin- 
dert, oder in bSsartigen Fiillen sogar ganz aufgehoben werden. 

Nun setzten die Hebrlier abet ,  so wie die meisten alten VSlker, 
ibren grSssten Stolz in eine zahlreiehe Nachkommenscbaft; Oiese 
konnte abet  nur bet gesundem Zeugungs-Gliede erzielt werden; 
daher musste man hlles zu entfernen suchen, was dem heilig ge- 
haltenen Theile nachtheilig sein, seine Function stSren oder gar 

ganz aui'heben konnte." - -  OD die alten Juden die Besehneidung 
als ein, wenn auch indirektes, Mittel der Volks-Yermehrung an- 
sahen, wollen wir sehr dahin~estellt sein lassen; wenn wir auch 
nicht umhin k(innen, die vollste Wahrheit so vieler Theile des 
R o s e n b a u m '  schen Ausspruch es einzusehen. - -  

Die hiiusliehe Erziehung der Juden entbielt nicht Momente, 
welche eine grSssere bevSlkerungs-politische Bedentung liir sieh in 
Anspruch nehmen k~innten. In hygieinischer Beziehung kam ihr 
mehr Einfluss zu, da sie auf genaue Beobaehtung der Speise-Gebote 
wies, die Vorschriften der Reinigung u. dgl. gut einpr~igte, und so 

6) R o s e n b a u m ,  J., Geschichte tter Lustseuche im Alterthume, nebst ausfiihr- 
lichen Untersuchnngen fiber den Venus- and Phaliuscuhus, . . .  2. Abdruck. 
~qalle, t845. in 8% S. 366u. flg. 
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zu Erhaltung der ganzen Gesundheit die beste Anleitung gab. Man- 

ches Ueberspannte abgerechnet, waren die Speise-, Rei~dgungs- und 

andere Gesundheits-Gesetze der Juden sehr gut, und ihrer Befol- 

gung zum Theil verdankt das hebr~iische Volk sein langes Bestehen. 
Die Menscheu-Opfer der Juden in den ~il~;esten Zeiten waren 

niemals dazu bestimmt, die Bevi~lkeruug zu vermindern, sondern 
hatten stets phantastisch-religi(ise Gr~inde. F. W, G h i l t a n y  ~) hat 

mit dem Gegenstande sehr eingehend sich beschlil'tigt, und die Re- 

sultate seiner iiusserst interessanten und gelehrten Forschungen in 

einem schiJnen Buehe der Oeffentliehkeit tibergeben, 

X X I u  

Beitrag zur Geschwulstlehre. 

Von Dr. F. P a g e n s t e c h e r  iu Heidelberg. 

(Hierzu Taf. KV--XVI.) 

! ~  den f~ Zeilen theile ich die mikroskopische Unter- 

suchun ~ eines Tumor mit, dessen genaue Durchforscbung der Rei~- 

heit seiner histologischen Verh~iltnisse und des hierdurch erleichterten 

Ueberblickes wegen yon Interesse war. 

Herr Prof. K n a p p ,  der die Geschwulst exstirpirte, war so gtitig, 

mir sie zu tiberlassen, und ich ftihrte die Untersuchung in dem 

pathologisch-anatomisehen Institute aus. Obwohl nun derselbe die 

klinisehen und operativen Details spliter ver(iffentlichen wird, bin 

ieh doch genSthigt, mieh nieht allein auf die Darstellung der histo- 
logisch~ Verhliltnisse zu beschr~inken. 

Die Bauersfrau Miinch aus Waldwimmersbach stellte sich hnfangs Mai 1868 
in der hiesigen Augenklinik vor. Patientin, im Beginn der sechziger Jahre, triigt 
auf der lin~ken Nasenseite ein klei•es Geschwfir, das ein Cancroid flicht verke~nen 
liess~ wie die nacil der Exstirpation (am 9, Mai) angestelite Untersuchung best~tigte. 
Dieselbe Frau war abet noch mit einer zweiten Geschwulst behaftet, die, neben 
dem rechten inneren hugenwinkel sitzend, in fi Monaten zur GrSsse einer kleinen 
Bohne sich entwickelt butte, wlihrend die erste Neubildung schon seit 4 Jahren 

7) G billa n y, F. W., Die Menschenopfer der alten Hebr/ier. Eine gescbichtliche 
Untersucbung. Niirnberg, 18/,2. in 8% 


